


2

1

Editorial
30 Nummem haben wiralso geschafft, z‘ahlen
wirdie Nullnummer im Mai 1980 mit, dann

sind es sogar 31. Von den anféinglichen 6,5
Redakteurlnnen sind 2,5 noch immer dabei.
Un erschien dies wenig, aber verglichen
mitl der zum selben Zeitpunkt gegriindeten
A ITION, um die es in dieser Nummer im
SC ’werpunktteil (leider) geht, sind es viele;
so aB von einem hohen “VersehleiB” bei
so] her T'zitigkeit ausgegangen werden muB.
Sicher hat sich der SF in diesen fast 9 Jahren

verandert und einige dieser Veriinderungen

waren
auch gewollt: hohere Auflage, besse-

res Erscheinungsbild, Satz, Computer,
“ei ene” Photos, Diskussionsbeitrage, de—
ren' Grundtendenz nicht notwendig anar-

chi tisch zu sein braucht, eine grofiere Aktua—

litiit, mehr Mitarbeiterlnnen, hohere Seiten—

zahll, mehr Resonanz, das FLI in seiner

Funktion (neben vielen anderen!) als Dis-

kussionsforum/Riickkopplung fiir die Re—

daktion.

W ,niger gewollt waren Begleiterschei-
nuhgen wie: unerwartete und erwartete

AuEtritte aus der Redaktion, h‘o'here Preise,
ein' Totalschaden mit 1500 SF im Auto,
Berufsverbote, oftmals viel Arger in und mit

einer meist sehr rechthaberisehen A-Szene,

einje Hausdurchsuchung, personliche An-

maiehen fiir einzelne abgedruckte Artikel, zu

denen wir viel lieber Gegenartikel gebracht
hatsten usw.

Prziktisch geholfen haben uns immer wieder

Gehosslnnen aus verschiedenen Zusammen-

hangen, vor allem aus Karlsruhe, aus dem
F

, aus Stuttgart; nicht zu vergessen die

Wiederverkauferlnnen und Spenderlnnen,

die‘ regelma‘Big ein sonst auftauchendes fi-

nanzielles Defizit auffangen.
Ffi' die Zukunft wiinschen wir uns vor

allem Leute, die sich selbst als Mitarbeiter—
In en begreifen, indem sie in ihren Stadten

zur! Veranstaltungen gehen und fiir den
‘Faden’ darfiber berichten, indem sie wich-

tig Vortrage als Artikel fiir den SF organi-
sie en oder ein Interview ffihren. Wie ihr
vidlleicht bemerkt habt, wird dies derzeit

noI h am ehesten fur die Regionen Koln,
Fr nkfurt, Stuttgart eingelost; es bleibt also
vi len von Euch die Mdglichkeit problem-
10 er Mitarbeit, insbesondere sollte sich

jemand in Hamburg, Berlin und Miinchen
vei'antwortlich fiihlen und seinem /ihrem

EnLgagement
den SF hinzufiigen. Nach wie

vol wiinschen wir uns Ubersetzerlnnen oder,

gar Leute, die eh fremdsprachige Zeitschrif~
te

'

lesen und uns von sich aus Artikel zur

Ubersetzung vorschlagen. Wenn sich, auf

diese Weise noch sehr viel mehr Material als

bisther einfinden wollte, werden wir an ein

zvdeimonatliches Erscheinen denken. An-
de sol] sich auch, daB der Faden noch

inlmer ohne eigene Raume funktioniert. Das
m cht zwar die Betriebskosten billig, aber

es‘Lfordert diejenigen, die in der/den betref—

fel
den Wohnung(en) leben doch ganz schon.

Ein Umstand,‘ der eine Beteiligung Interes-
sierter beim Lay Out bislang verhindert hat.

Ubergangsweise wird deshalb das Lay Out
ab der nachsten Nummer in Koln stattfin-

den, wo die Bedingungen ein wenig mehr

Leute zulassen. 1990 werden dann vermut-

lich Raume zur Verfiigung stehen, die - um

die Finanzen des SF zu schonen - von einem
Verein fiir libertare Informationen 0.5. an-

gemietet werden sollen. Um Vereinszuge-
horige werben wir jedoeh erst, wenn es

l<onkret wird. Aus all dem konnt Ihr immer-
lhin entnehmen, daB wir nicht vorhaben, uns

zur Ruhe zu setzen.

Zu dieser Nummer: was drin ist, bedarf
keiner Einleitung. Was fehlt schon eher:
kein Beitrag Lu den beginnenden Prozessen
um die Startbahn West, trotz unserer Ver-

suche, war das Interesse seitens Frankfurter
Autonomer einen Beitrag zu schreiben, 0f—
fensichtlich gering; wirhoffen, daB sich dies
im Verlauf des Prozesses positiv andert.
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Impressum
HERAUSGEBER: SF-Redaktion/Trotzdem—

Verlag
V.i.S.d.P: Herby Sachs, Moosweg 165.5090
Leverkusen; namentlich gezeichnete Beltrugc

stehen unter der Verantwortlichkeit der Verfas—

serInnen und geben nicht die Meinung der Her-

ausgeber oder gar des presserechtlich Verzmt—

wortliehen wieder.

Mitarbeit: Der SF versucht eine Mischung’iluhS
aktuellen politisehen Ereignissen, anarchist]—
scher Diskussion, Aktualisierung libertilrcr
Theorie, Aufarbeitung frei-hcitlicher Geschieh—
te und Beitragen, die sich mit Kulturkritik odcr

einer Kultur Von unten befassen. Eingesantlle
Artikel sind erwfinscht, speziell solche v0“
Augen-zeuglnnen aktueller Ereignisse. die cine
analytische Aufarbeitung versuchen. Des weitc—

ren suchen wir dringend Ubersetzerlnnenvo‘n
polit-soziologischen Beitragen aus dem Italiem-

schen. Leute, die regelmaBig bestimmte fremd-
sprachige Zeitschriften lesenusollen uns dies

mitteilen und uns Artikel zur Ubersetzung vor—

schlagen. Allgemein bevorzugen wir nament-
lich oder von Gruppen gekennzeichnete Beltra—

ge. Telefonische Vorabsprache von Beitriigen
ist sinnvoll; Photos, Grafiken etc. smd er—

wiinseht.
.

Endredaktion: Uber einen Abdruck cntschei—
den Mitarbeiterlnnen der Re-daktion; cm An—

spruch auf Veroffentliehung bestehl nicht. Hon-

orare bleiben auch unsere Wunschvorstellung
Ausnahmen konnen wir machen, in dem wir
gegen Vorabsprache z.B. die Unkosten t‘ijr aut—
wendige Interviews mit Photos ersetzen. lime
'Liberregionale Diskussionsmoglichkeit .(Krmlf—
moglichkeit/Mitarbeitsangebote) mit Mil—arbou—
terInnen der Redaktion besteht auf den zweimal
jahrlich stattfindenden Treffen des Forums fur
Iibertc'ire lnformationen (FLI). Anmeldungy und
Information zu den Arbeits-gruppen der Treftcn

bei:

FLI-Rundbriefstelle, c/o Gerhard Kern. Don'—

wiese 4, 5552 Morbach-Merschcid.

Nachdrucke: sind gegen Quellenangabe und

Belegexemplare und nach vorhcriger Absprache
mit der Redaktion erwiinscht.
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Knastfreiexemplare bleiben solange Iiigcntum
des Verlags, bis sie den Gefangenen ausgcliiin-
digt sind. Eine “Zur-Habe-Nahme” ist keine

Aushandigung!
Rechtsstaat-Konto des SF (ffir Prozessc gegen

V

Leute, die wegen anarchistischer Umtriebc -

§129a, LB. - angeklagt werden): Volksbank

Doffingen - Wolfgang Haug - Ktonr. 42 622

000; BLZ 603 901 30, in 7043 Grafcnau-l.

Auflage: 3000 Exemplare: Verlag, Satz und

Venrieb: Trotzdem-Verlag, Grafenau; Druek

und Weiterverarbeitung: Druckcooperzuive
Karlsruhe.

Erscheinungsweisezvierteljiihrlich.
zeiehnete Photos aus dem SF-Arehiv.

Abonnementsgebiihren: 20.— fijr 4 Nummern

Bezahlung im voraus. Mit der letzten bczahltcn
Nummem erhalten Abonennten eine neue Rech-

nung fiir die niichsten 4 Nummem; wcr nicht

verlangem will, schicke uns einc kurze Nach—
richt.

Einzelnummer: 6.-DM

Sondemummer Arbeit: 5.-DM

Sondemummer Feminismus: 6.-DM

Sondemummer Nostalgie
(SF Artikel aus Nr.0-12): 10.-DM

Forderabo: 50.-DM (8 Nummern)
SF-Konto: Postscheckamt

F.Kamann, KtoNr. 574 63-703

Unge—

Stuttgart:



Anzeigenpreise: 1 Spalte: 200.-DM + MWST;

1/2 Seite: 350.—DM + MWST; 1 Seite (wollen
er niclttl): 1000.—DM+MWST. Anarchistische

Und altemative Kleinverlage erhalten 20% Ra-

batt; Dauerkunden 50%.!l

RBdaktionsanschrift: Schwarzer Faden,

l’ostfach 1159‘, 7043 Grafenau-l, Tel.: 07033/

44273; ISSN: 0722-3988.

SF-Spendenliste:

A.T,, Hildesheim 10.-; ER, Niirnberg 5:;

B.G., Pforzheim 100.-; K.K., Bremen 10.—;

G-M., Kiel 10,—; T.M., L'L'lbeck, 5.—; K.N.,

Wiesbaden 10.-; Peka Nato,Koln 50.-; H.N.,

Regensburg 10.-; H.Z., A'Blar 5.-; H.J.,

Hamburg 10.-; Freunde der Revolution 20.—

: M.G., GieBen 10.—; U.K., Munster 10,-;

RS, Bochum, 10,—; M.A., CH-Basel 20.-

§A.K. Helmstadt 50.-; He], Dusseldorf, 50.-

;O-D, Bremen 10.-; J.A.,Berlin lOO.-;R.S.,

Overath 30,-; 0.13., Berlin‘30.-; K.W. Darm-

stadt 7.-

Merci”

Photo: Ciqunanhici, Bczug: SF

SF-ABO fiber 4 Nummern fiir 20.-DM. Als

Prfimie fiir ein AlBO fiber 8 Nummern wird
'

es weiterhin das Buch zum Selbstverwal-

Spenden im monatlichen Danerauftrag:

Unsere Traumvorstellung: wieder eineR

mehr als zuletzt!):

T.P., Koln insg. 190-; T.A., Hersfeld insg.

60.-; E.T., Numberg insg. 30—; A.R., Pader-

born insg. 30.-; R.M., Darmstadt insg. 60,—;

F-J.M., Dortmund insg. 15.-; xx, Gelsenkir-

tungskongreB in Venedig geben, mit Beitrii—

gen von Bookchin, Lanza, Colombo u.a.

(Trotzdem-Verlag, Grafenau).

Fiir die Forderabgg - § Nummern zu 50.-

Q_M_ - stehen einige wenige Ex‘emplare,

der zuletzt angebotenen Photobfmde “Die

Chaoten”-Bilder aus Wackersdorf (AV-

Verlag, Augsburg) noch zur Auswahl.

Neu hinzukommt der Band “Technik des

Gliicks” von Franz Jung (Edition Nauti-

lus)!
SF—Konto: Postgiro Stuttgart, F. Kamann -

Ktonr. 57463-703.
'

Chen insg. 15.-; NH, Numberg insg. 75.—;

W.F., Berlin insg. 30.-; T.S., Munster insg.

60.—TDL, insg. 303'

SF-ABO-Aktion

Die SF-ABO-Aktion hat gute Resonanz

gefunden und uns darin bestiirkt, an die ca.

2200 Abos zu glauben, die wir eigentlich

notig hitten. Da jedoch gleichzeitig zwei

groBere Wiederverkaufsstellen ihr Engage-
ment einstellen muBten, steigt die Kurve

unter dem Strich nicht viel hoher, als zuletzt

geschildert. Wir rufen also emeut zu ABOs

auf!
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Wenn es ein

Junge werden soll,
muB das

Spermium hell irn

Kopf sein

von Jutta Hackland

Mit dem l.Bundesweiten KongreB “Frauen

gegen Gen- und Reproduktionstechnologie”
im Frfihjahr 1985 in Bonn, wurde erstmals

in der BRD ein breiter Protest zu diesen

Technologien offentlich formuliert.

In der teilweise sehr kontrovers disku-

tierten Resolution, wurden sie als “Kriegs-
erklarung ffir uns Frauen, fijr die Natur und

die ausgebeuteten Volker” begriffen. Und

weiter heiBt es: “Wir werden alles daran

setzen,diese Entwicklung zu stoppen und zu

verhindem.”

Viele Diskussionen waren auch in der

Folgezeit von persb'nlichen Abwfigungen
und einem diffusen Selbstbestimmungsbe-
griff gepréigt:

Humangenetik als Auslese? Nein! -

Fruchtwasseruntersuchung nach Tscherno-

byl? Ja!

Militarische Nutzung? Natijrlich nicht! . ..

aber olfressende Bakterien,ja klar. . . Haupt—
sache umweltfreundlich.

Oderdie Einrichtung von feministischen

Samenbanken, die Frauen die Erfiillung von

Kinderwiinschen ohne das SiCh-Einlassen
auf Miinnerbeziehungen ermoglichen sol—

len, wurden teilweise als Chancen begrif—
fen. Die Technologien wurden oft als gesell-
schaftliches Problem definien, ohne die

gesellschaftlichen Verhéiltnisse anzugreifen.
Welche Frau, die sich mit dem Gedan—

ken - Kind ja Oder nein -

tragt, hat sich in
solchen Diskussionen nicht beschéimend
eingestehen miissen, wie sehr sie selbst
eugenische MaBstiibe verinnerlicht hat, an

denen sie andere Menschen miBt und damit
zur Mittaterin wird.

In der Folge des Kongresses blieb die
Organisation von nationalen und intematio-
nalen Zusammenh'angen mit dem Ziel, Er-

fahrungen auszutauschen, Entwicklungen zu

diskutieren, gemeinsame Aktionen vorzu-
bereiten und so den Widerstand zu verbrei-
tern.

Politiker, Betreiber und Forscher miis—
sen seitdem nicht nur massive Kritik und

Demaskierung ihrer Politik hinnehmen,
sondem auch mitvielféiltigen Aktionen rech-
nen.

“Wir wollen nicht Chancen und Risiken

diskutieren, nicht abwiigen .Wirhalten
das Ubel schon fiir zu groB! Der 2. Kon-

greB soll iiber den aktuellen Stand von

Gen-, Bio- und Reproduktiostechniken
und ihre bevolkerungspolitische Funk-
tion im eigenen Land und weltweit infor-
mieren Bestandsaufnahme aller Dis-

Photo: Theo Heimafln

kussionen und Aktivitz‘jen scin W1"

wollen fiberlegen, wie wir angesichts dCS

Spaltungs- und KriminalisierungSVCP
suchs weitermachen. .

Der 2. KongreB, Ende Oktober 1988, stand
ganz unter dem Eindruck der Razzia vom

8.12.87 und ihren bekannten Folgen.
Auf den Plenen und in den ArbeitsgrUP‘

pen war dies immer wieder Diskussions—

punkt. Forciert auch durch mgrid SHOWS
schriftlichen Beitrag und Ulla Pensclin, dlC

ihre Haftbedingungen und ihre Personhdlpn
Kampfe im Knast. eindrucksvoll besclme—

ben. Ihre Forderungen den Widerstand gegcn

frauenunterdriickerische und menschenver’

achtende Politik konsequent fortzusetzen

und flir und mit den politischen Gefangtinen
Weiterzukampfen, stieB auf ungeteilten
Beifall und schlug sich auch in den Ab‘

schluBresolutionen nieder.

Bleibt zu hoffen, daB sich die praktiSChe
Solidarit'zit, wéihrend Ingrid’s ProzeB 3.116“
so eindrucksvoll bemerkbarmacht. Und mallt

nur cla!

Taten folgen lieBen am lctzten Tagdes,
Kongresses ca. 400 Frauen, die in 61”?"
stimmungsvollen Demo sich lautstark ”f"
.vor dem Frankfurter Frauenknast heme-“l“
bar machten.

Die Arbeitsgruppen liefen unlCI' dc."
Themenschwerpunkten: BevolkerungSth'
tik, Naturwissenschafts- und Technologlé—
kritik, Selbstbestimmung und Zur [2‘33“ 3—
sierung der Gen- und Reproduktionsicdml‘
ken.



Da frau maximal 2 Arbeitsgruppen

“schaffte”, fiel die Entscheidung oft schwer.

Das Angebot war quantitativ und teilweise

auch qualitativ “iiberwaltigend”.
Uber 2000 Frauen, junge, altere, aus

unterschiedlichen politischen Zusammen-

hangen, die eine mit griinen Haaren, die

andere mit bravem Bubikopf, hocken ein-

triichtig nebeneinander, hellwach, voller

Energie und der Lust viel zu erfahren, zu

diskutieren, auch zu streiten um Standpunk-
1e zu klaren, ‘ne gemeinsame Perspektive zu

entwickeln. Mal laut und aggressiv
- mal

leise und behutsam.

Die Diskussionen dokumentieren, daB

die eingehende Besch'aftigung mit diesen

Technologien in in den letzten Jahren, ihre

Anwendung und gesellschaftspolitische
Bedeutung dazu gefiihrt hat, daB sich wider-

Spriichliche Haltungen bei vielen Frauen,

immer Starker zu einer eindeutigen radika-

len Ablehnung entwickeln.

Waihrend des Abschlqulenums wurden

auch die anfangs eingebrachten RESOIUIiOe

nen der auslandischen Frauen verabschie-

det. Die Beirrage von Frauen aus Asien,

Afrika’und Lateinamerika machten deut— .

lieh’, daB Frauen in sehr untersehiedlichen

Lebensrealitéiten von den Technologien

betroffen Sind. Ein weiterer intensiver Aus-

tausch ist unverzichtbar, auch damit wir

unsere Vorstellungen, dlie aus einer privili-

gierten Wirklichkeit erwachsen, nicht zum

hierarchischen MaBstab machen.

Zwei der verabschiedeten Resolution im

kompletten Wortlaut:

KongreBresolution

Dieser KongreB mil fiber 2000 Frauen ist

die Weilerfiihrung der Diskussionen, die

1985 auf dem ersten bundesweiten Kon-

greB von Frauen gegen Gen- und Repro-

duktionstechnologien begonnen haben.

Es gibt seithcr einen kontinuierlichen

Zusammenhang aufnationaler und inter-

nationaler Ebene. Es hat Kampagnen,

'Veranstaltungen. Aktionswochen wie

Z.B. die erfolgreiche Verhinderung der

Leihmijtteragemur in Frankfurt gegeben.
Das Ergebnis unserer Diskussion der

vergangenen Jahre und dieser letzten Tage
slcht fest:

Wir Frauen lehnen die Erfors‘chung und

Anwendung der Gen— und Fortpflan-

zungstechnologien ab.

Unsere 1985 formulierten Ausblicke und

Einsch'atzung der Weiterentwicklung der

Gen— und Fortpflanzungstechnologien
sind durch die Ereignisse der vergangen-

en drei Jahre bestatigt, LT. sogar fiber-

troffen worden.

Wir sehen heute noch deutliclher die die-

sen Technologien innewohnenden poli-
tischen, wirtschaftlichen und militari-

schen Interessen:
»

- eine umfassende Beherrschung von

Frauen, nicht nur in unseren reprodukti-
ven Fahigkeiten, sondem in unserem

gesamten Leben.

- die Erschliefiung, Aneignung, Verwer-

tung und Vermarktung alles Lebendigen.

- die Zurichtung von Leben, auch von

menschlichem Leben, nach Interessen

und Kriterien der industriellen Produk—

tion.

- die Vemichtung von nicht-angepaB-
tern, nicht profitablem Leben.

- die Erfassung und Kontrolle sozialen

Lebens.

- der Versuch, mit einer neuen Form des

Krisenmanagements okologische und

soziale Probleme handhabbar zu machen.

Die neuen Reproduktions- und Gentechnolo-

gien treffen und betreffen Frauen weltweit in

sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen.
Die Existenz einer imperialistischen Welt-

wirtschaftsordnung macht 'uns hier zu den

NutznieBerinnen einer weltweit organisierten

Unglleichheit. So werden zur Sicherung unse-

res UberfluBes in der industrialisierten Welt

und zur Bekampfung einer konstruierten

Bevolkerungsexplosion Frauen der sogenann-

ten “3.Welt" zu Versuchskaninchen und ihre

Lander zum Versuchsgelande fiir Produkte

der Industrie- und Forschungsmafia gemacht:
ein gente‘chnisch erzeugter Anti-Schwanger-
schafts-Impfstoff wird an Frauen in Brasilien

getestet;
ein Tierimpfstoffgegen Tollwut wurde heim—

lich in Argentinien erprobt.
Vorangenrieben und abgesichert werden die

Projekte der Genforscher und Betreiber von

intemationalen Einrichtungen wie WHO.

OECD usw.

Die Gen- und Reproduktionstechnologien
werden uns Frauen als Erweiterung unserer

Selbstbestimmung verkauft. So werden wir

mit unserer Forderung nach sell‘ostbestimm—

{em Leben mit einer Wegwerffreiheit (junk

'
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liberty) abgespeist, die den Techodocs die

Frelheit gibt, ijber unsere Korper zu verfiigcn.

Anstelle von Selbstbestimmung bleibt nur

noch das “Recht” auf Eigentum und Verkauf

des eigenen Korpers (bzw. der Korperteile).
Die Medizin wird mit diesen Technologien zu

einem verfeinerten Instrument in der Tradition

der Auslese und Ausmerze unerwfinschten

Lebens. Sie legitimiert mit ihrem Anspruch
von Heilung und Hilfeeine pervertierte Krank—

heitspravention, die nicht Krankheitsursachcn,
sondem angeblich genetisch anféillige Men-

schen aufspiiren und verhindern will. So lau—

tel das klare Ziel des EGlProgramms “Préidi-

kative Medi‘zin” zur Entschlfisselung der

menschlichen Erbsubstanz.

Mit den Gen— und Reproduktionstechnolo-

glen wird die Grenze zwischen wissenschafl-

lichem Zugriff und industriellem Zuschnin

der Natur vollig aufgehoben. denn bei jedcm

gentech’nischen Experiment geht es darum,

Lebewesen als profitable Molekfilmaschincn

neu zu konstruieren. Auch in der sogenanmen

Grundlagenforschung ist das Ziel nicht Er—

kenntnisgewinn, sondem Beherrschung und

Profiimacherei, wie das schon eroffnete Ren-

nen auf Genpatente zeigt.
Zunhemend fordem nicht nur Politiker und

Wissenschaftler, sondem auch Industriever»

treter gesetzliche Regelungen der Gen— und

Fortpflanzungslechnologien. Damit wird

deutlich, daB es hier um die Legalisierung dcr

Technologie geht, um die Sicherung ihres so

definierten “gesetzmaBigen” Gebrauchs. Mil

der Verabschiedung von Gesetzen 5011 so vor

allem die offentliche Debatte abgeschwiicht
werden. Gleichzeitig soll durch die Vcrfol-

gung von Frauen eine radikale Ablehnung

kriminalisien werden.

Unsere Kritik und Aktivitaten werden von

den Betreibern, Forschem und verantwortli-

chen Politikern emst genommen, denn sic

haben bereits 'Konsequenzen aus unsercm

Widerstand gezogen. Sie wahlen ihre Propa—

gandalinie immer gezielter aus, argumentie-

ren mit Krebs, AIDS‘und dem Hunger in der

Welt und mit den Bediirfnissen von Frauen.

Sie drohen mit Export von Forschung und

Arbeitsplatzen in andere Lander, organisiercn

Polizeischutz fiir ihre Labore und Produk-

tionsanlagen.
Wir fiihlen uns in unserer Absicht bestarkt,

offentlich zu debauieren, nach widersliindi-

gen Frauenpositionen zu suchen, uns intema—

tional zu treffen und zu organisieren. Wir

mochten nach diesem KongreB klarer denkcn,

grundsatzlicher fragen, entschlossener han-

deln und widerspenstiger leben!”

Sextourismus

Frauenhandel

Kinderhandel

AuBerdem im Heft:

Mosambik, Brasilien, Sri Lanka
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Resolution
_

“Wir sind an diesem Wochenende mit

iiber 2000 Frauen aus zahlreichen Lan-

dem zusammengekommen, um unser

Wissen iiber die Machenschaften der

Bevolkerungsstrategen, der Reproduk-
tionskontrolleure, der Genvoyeure und

Genzerstiickler offenzulegen und um

gemeinsam weitere Moglichkeiten zu

entwickeln, ihnen in ihr Unwerk zu pfu-
schen.

Wir haben uns auch getroffen, um unsere

Solidaritat mit den Frauen zu zeigen, die

seit Ende letzten Jahres vom BRD—Staat

verfolgt, kriminalisiert und in Haft ge-

halten werden, weil sie sich in ungenii-

gender Weise an rechtsstaatlich-patriar—
chale Normen und Gesetze angepaBt

‘

haben sollen. Der Vorwurf gegen die

Frauen: Mitgliedschaft in der “Roten

Zora”oderden“Revolutionaren Zellen”.

Wir freuen uns, daB Ulla Penselin wieder

frei ist und an diesem KongreB teilneh-

men konnte. Wir sehen einen Grund fiir

ihre Verhaftung im Dezember in ihrem
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frauenpolitischen Engagement zu Bevol-

kerungspolitik und den Reproduktions-
und Gentechnologien. Ihre Freilassung
erfolgte nicht zuletzt auf den starken

offentlichen Druck hin.

Dieser hat offensichtlich noch nicht aus—

gereicht, um auch Ingrid frei zu bekom—

men. Sie ist — wie ihr schriftlicher Beitrag
zu diesem KongreB am Freitagabend
gezeigt hat - weiterhin ungebeugt in

Beugehaft. Von ihr wird verlangt, die

Person zu benennen, der sie einen Wecker

gegeben haben soll, der angeblich bei

einem Anschlag benutzt worden sein soll.

Sie weigert sich, einen Namen zu nen-

nen, weil es zu ihrer politischen Moral

gehort, daB sie andere Menschen nicht
einer zermfirbenden, womoglich zersto-

renden Verfolgung durch diesen Staat
aussetzt. Sie sagt dazu selbst: “...wenn
ich diese Haltung aufgebe, bin ich nicht
mehr ich. Und das ware ein noch viel

fundamentalerer Eingriff in mein Leben
als das Gefangnis.”

Wir fordem die sofortige Freilassung von

Ingrid Strobl und die Einstellung aller

bekannten und unbekannten Ermittlungs-
verfahren!

”

Die Resolution zu Ingrid ist inhaltlichfiln
bchhen mage'r ausgefallen — andere nlCht

vom Gesamtplenum verabschiedete, Wffr'.
den da doch wesentlich deutlicher. Nun)?“
Tatsache ist halt, darauf konnte frau SI":h
einigen. Der Stellenwert solcher Resolutio-

nen zeigt sich sowieso erst im Alltag.

Eine umfassendere Einschiitzung 211K“
Stand der einzelnen Diskussionen - 4‘“
Details sind meist spannender und realcr 115‘
zum jetztigen Zeitpunkt leider nicht mog-

lich, da bisher kaum Protokolle oder Ergéb‘
nisse det Arbeitsgruppen schriftlich vorlle—

en.
,g

Eine andere Sache ist das groBe Sehwel-
gen im altemativen bundesrepublikanischen
Blatterwald. lgnoranz, Schlafmiitmgkfl}:
Unffihigkeit, Lustlosigkeit?... ich kapler 5

nicht.
.

Auf den vollmundig angekfindlgt‘?“
ausfiihrlichen Bericht der TAZ (nicht die

wichtigste, aber die “grofite” Zeitung) warte

ich heute noch.(Ende Januar)
v97

Eine Diskussion, die wohl noch [gingere
Zeit in Anspruch nehmen wird, ist d1e, um
die andere oder neue Definition des Begt’lff_S
der Selbstbestimmung. Denn wenn W1r

Frauenbefreiung wollen, miissen wir’unS
klar clariiber warden. welche Freihelter},
Moglichkeiten, Entscheidungen wir damIt

meinen, und welche nicht.

In-Frage-Stellungen dazu, aus dem

Begleitlneft zum KongreB vom Frauenzen‘

tmm Bochum:

Selbstbestimmung

“Im Zusammenhang mit den chroduk-
tions- und Gentechnologien, betrachtcl
als bevolkerungspolitische lnstrumcntc

gegen Frauen, ergeben sich fiir Femini-
stinnen neue Fragen an das Frauenbcwc-

gungs-’Leitmotiv‘ der SELBSTBE-
STIMMUNG. Fragen, denen wir unS

stellen und die wir beantwortcn miisscn,
um zu entscheiden, ob und wenn ja. W10

SELBSTBESTIMMUNG eindcutig 1“

definieren ist: Nicht als “feministischcr

Selbstbedienungsladen" (- alles. was Fm.”
will und tut, ist gut), sondem als em

Konzept von FRAUENBEFREIUNG
aller Frauen.

Die Selbstbestimmungsforderung ist Endc def
60er/Anfang der 70er Iahre vor allem 11'“

Kampfgegen den § 218 in der neuen Frauen-

bewegung als kollektive Befreiungsvorstel-
lung und -zielsetzung von Frauen aufgckfbt-
In dieser positiven Besetzung des Beg“ffs
wurde Selbstbestimmung als radikale Gcgcn-

haltung gegen mannlich-patriarchale Fremd'

bestimmung verstanden. Die positive BchU‘

tung von Selbstbestimmung wurde verstiirkt
durch die parallel von Farbigen/SChwarzer1
erhobene Forderung nach Selbstbcstimmung
gegen Rassismus und durch die Sclbstbestlm'

mungsforderungen dcr Volkcr dcr 3.Wclt

gegen kolonialistischc und imperialistiaChC
Fremdherrschaft. Im Rahmen dcr Entwwk'

lungen der letzten 15 Jahre autonomer Frau-

enbewegung ist die kollektivc, befreicttdC
Zielrichtung des Selbstbestimmungsbcg“m
jedoch nichl ungebroehen geblicben.



Folgende Fragen sind entstanden, die auf

unterschiedlichen Ebenen ansetzen und un—

terschiedlich weitreichend in ihren In-Frage-

Stellungen sind:
- Isl die Selbstbestimmung unter den gegebe-
nen patriarchalen 6kon0mischen/sozialen/

polilischen Zwahgsverh'zillnissen fiberhaupt
ein sinnmachender Begriff? Was bedeuten

freie, selbstbestimmle Entscheidungen,
Wahlen unler diesen Bedingungen?
Ein Beispiel: Der Kampf gegen den § 218 ist

sicherlich ein Kampf gegen Fremdbestim—

mung. Die Slreichung des § 218 aber mil

Selbstbestimmung gleichzusetzen, wie es

akluell wieder im “Frauenbegehren fiir Selbst—

bcslimmung -

gegen
“

218” geschieht, ver-

schleierl die Fremdbestimmung patriarchaler,
ZWangsheterosexueller, okonomischer, me-

dizinisch-lechnologischer Herkunft. Grund—

legende Bedingungen, die erst ungewollle
Schwangerschaften entstehen lassen und die

den Entscheidungsprozel} fiir Oder gegen eine

Ablreibung bestimmen.

Das Techno-Patriarchat bietet uns (besser:

einigen von uns) Méglichkeiten der Erwei-

lerung einer angeblichen Selbstbestimmung

durch Nutzung der Technologien, und nicht

Wenige Frauen - auch Feminstinnen - greifen

begeislert zu. Konnen wir diese Entwicklung
abtun als MiBbrauch/Funktionalisierung der

‘Wahren’ Forderung nach Selbslbestimmung?
Oder geschieht hier die konsequente Welter—

meicklung eines Konzepts burgerlicher

Emanzipation: Selbstbestimmung als Verflj—

gungsrecht iiber den eigenen Korper im Sinne

bijrgerlichen Eigenlumsrechtes?
In der 1. Frauenbewegung wurde der Selbst-

bestimmungsbegriff im Zusammenhang von

Multerschutz und Sexualreform als eben solch

hijrgerlicher Eigentumsbegriff gepréigt
— die

Frau sollle Besitzerin; Eigentiimerin ihres

Kbrpers werden. Diese Rechte sollten aller-

dings nur den Frauen zugesprochen werden,

dcnen glcichzeitig die Bereitschaft und an-

geblichc Fa'higkeit zu verantwortungsvoller
Mullcrschaft zuzutrauen war; die anderen

SollleneugenischeMaBnahmen (Sterilisation,

Ablrcibung) lreffen. Die Spaltung von Frauen

War also von vomherein milder so verstande-

gen Fordcrung nach Selbstbestimmung gage—

en.

Wir fragen uns heute:
~ Wie konnte ein Konzepl von SELBSTBE-

STIMMUNG aussehen, das alle Formen von

Fremdbestimmung der unterschiedliche

Frauen an unterschiedlichen Omen und zu

UmchChiedlichen Zeilen ausgesetzt sind,

beriicksichligl?
Isl cin SELBSTBESTIMMUNGSbegriff

danbar und moglich, der Spaltungen liber-

Wmdel:

: Spaltungcn zwischen ‘wertvollen’ und

Wcrlloscn‘ Frauen (im Faschismus wie in der

Bcvolkerungspolitik heute);
-

Zwischen Frauen, die gebiiren solllen, diir-

fen, nicht diirfen (Stichwort l./3.Welt, arm/

reich._,):
-

Zwischcn Frauen, denen die neuen Techno-

lOgicn als Erweiterung ihrer Selbstbestim-

{filing crscheinen und denen, die mit den

Neuen chhnologicn' die letzte Winzigkeit
an ‘Selbslbestimung‘ geraubl sehen;
‘

ZWischcn Frauen, die lrolz Krilik an eugeni-
Schem Denken und Handeln priinatale Dia-

gnoslik und eugenische Ablreibung fordern,

um Selbstbestimmung zu erreichen, und de-

nen, die nur in der radikalen Ablehnung cine

Méglichkeit sehen, fur Selbstbestimmung zu

kampfen;
— zwischen lesbischen Frauen, fiir die der

Zugang zu den Reproduktions- und Gen-

technologien eine Voraussetzung ffir lesbi-

sche Identitfit/Selbstbestimmung ist und an-

deren, fiir die nur die eindeutige Ablehnung

zu einem selbstbeslimmten lesbischen Leben

fijhren kann.
.

— Wie gehen wir mit Tendenzen innerhalb (?)

der Frauenbewegung ur’n, die patriarchalische
Strukturen und Institutionen durch eine fe—

ministische, ‘selbstbestimmle’ Varianle einer

grundsatzlichen Kritik entziehen wollen? (LB'.

selbstbestimmte Pomographie, selbstbestim-

mter Sade-Masochismus, selbstbestimmte

kiinstliche Insemination???)
— Und nichl zuletzt: lst Selbstbestimmung ein

RECHT, das wir einfordem wollen im Sinne

des biirgerlichen Rechtsbegriffes?

\

Wenn wir einen Feminismus meinen, der - in

Schlagworten
- anti-patriarchal, anti-hetero—

. sexistisch,anti-kapitalistisch, anti-rassistisch

(im weitesten Sinne) und anti-imperialistisch
ist,

~

_

Was heifit das fiir unsere Entscheidungen, die

eminent politsch, aber genauso privat unseren

Korper, unsere Sexualitfit, unser ‘Gebarpo-
tenlial’ unser Leben betreffen?

Undjetzt ist endlich SchluB! Die Arbeit war

mangels Material etwas unbeifriedigend. ..

aber die Tatsache, daB der KongreB (er/sic?)
nun mal stattgefunden hat ... wir wollen uns

ja nicht den Vorwurf der Ignoranz einhan—

deln ...... und ’ne kommentierte Teildoku—

mentation ist besser als gamix!

Photo: Wolfgang Neven
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n den Brielen, die ich bekomme, tauch!

I immer wieder eine Frage aut: Wie Iebt

man im Knast, und wie halt man das aus?

Ich denke, daB auch einige von euch diese

Frage interessiert. Ich selbst tinde diese

Frage auch sehr wichtig, weil das Thema

Knas! bei vieten Leuten tabu ist. Nich! das

Thema Knas! an sich, aber das ziemtich

prosaische und gleichzeitig angsteintlb—
Bende Thema Alttag im Knast. Uberteben

im Knast. Die Horrorvorstettung, da tall!

hinter dir eine Tijr ins SchIoB, von auBen

rasselt ein Schtussel, und von diesem Mo-

men! an sitzt du in der Falte, dieser Alb-

!raum is! wohl niemandem tremd, die und

der sich schon einma! damit kontrontier!

hat. daB sie oder er in diese Situation kom-

men konnte. Und datur brauch! es ja, wie

wir wissen, manchmal nicht viel. Manch-

mat reicht es schon, daB mensch au! einer

Demo in Reichweite der Bullen gestanden
hat.

Knast. das heir}! zuerst einmal, abge-
schnitten sein vom Leben. Du wirst aus

deinem Atttag gerissen. aus deinen Iiebge
wordenen kleinen Gewohnheiten ebenso

wie aus deiner politischen Praxis. Dieser

Aspek! wird dir Tag fiir Tag ktarer und ge-
winnt Tag tiir Tag mehr an Gewicht. Das

erste Getflhl aber. das dich in der ZeIIe

ubertallt, wenn der Albtraum Realitét ge-
worden ist, und wirklich die Tiir hinter dir

ins SchIoB fallt. das erste Getuhl, mit dem

du in diesem Augenblick tertig werden

muBt, is! die Angst zu ersticken. Meine

Zelle is! exak! zweieinhalb Schritte breit

und tiinf Schritte tang, und ich spreche hier

nicht von Riesenschritten. Gehen kann ich

nur die Iiint Schritte in der L'ainge. Die

Breite is! nur theoretisch da, denn sie is!

durch das Mobiliar votlig verbaut. Schrank,
Toilette. Waschbecken. Tisch, Stuhl — at~

les Iiir sich genommen zu ktein, gleichzet-
tig aber zu groB tiir den winzigen Raum. In

diesem Raum, mi! diesem Raum wirst du

nun Monate, wenn nicht tanger, ktar kom-

men mUssen. An der Tiir is! ein Guckloch.
dutch das sie dich jederzei! beobachten
kdnnen. Atle paar Wochen kommen sie in

die Zelle, um alles von oben bis unten zu

durchwi‘ihlen, deine Aufzeichnungen zu le-

sen, in deinen Sachen zu kramen. Inti-

mitat, das terns! du sehr schnelt, kannstdu
abschrerben. Die gibt es nicht im Knast.
Einsamkeit ja, aber keine Intimitat. Du bis!

gteichzeitig total atlein und ebenso total at-

ten Zugritten ausgesetzt.
Knast heiBt tijr politische Gefangene in

den meisten Fallen Isolationshatt. Isola-
tionshaft heiB! Folter. Heitit, daB du Tag It)!

Tag, Nacht fur Nacht, nur auf dich aIIein

angewiesen bist. Du fangs! an, das Spre-
chen zu verternen, merks! bei Besuchen.
daB dir die Worte tehlen, daB du deine Zeit

brauchst, um ins Fteden zu kommen. Alle

deine Sinne werden au! Entzug gesetzt.
Du kanns! nicht nur mit niemandem spre<
Chen, du kannst auch niemanden beriih-

ren, mi! niemandem lachen, niemandem

zuzwinkern. Die meisten potitischen Ge-

!angenen in der Bundesrepubtik sitzen set!

Jahren unter diesen Bedingungen, Und

kampten seit Jahren dagegen. Sie haben

sich trotz Isolation, trotz Hochsicherheits-

trakt, trotz der weiBen Fetter nicht zersto-

ren. ihre Identitat nicht rauben Iassen.

Auch das gehort dazu, auch das ist wichtig
zu wissen.

Ich habe Gluck gehabt. Ich kam nach

drei Monaten Totalisolation in den soge—
nannten Normalvoltzug, wobei das Wort

..normal“ der blanke Zynismus ist, lm

Knast is! nichts normal. Meine Situation is!

eine Ar! Mischmasch zwischen Isolations-

bedingungen und sogenannlem Normal-

vottzug, Meine Besucherinnen und'Besu-

AUS‘
cher, einschliefitich der Anwatte, kann ich

nur hinter Trennscheibe sehen. Das heiBt,
wir kdnnen uns nicht umarmen, nicht be-

riihren, nicht Iiihten, Neben mir sitzt eine

Beamtin aus dem Knast. nebem dem Be.

such ein Bulle vom Landeskriminalamt.
der jedes Wort mitschreibt. Ein ernsthaftes
oftenes Gesprach is! unter diesen Bedin-

gungen nicht mbgtich. Und wenn ich auch
nur das Wort Butte taut ausspreche, droh!

selbiger. den Besuch abzubrechen. Da es

in Neudeck bis vor kurzem keinen Trenn-
scheibenraum gab (seit 10/88 hal die JVA

Neudeck einen eigenen Trennscheiben—

raum), wurde ich zu jedem Besuch nach

Stadetheim, in den Mannerknast gekarn.
In Handschellen und im Konvoi: Ein Wa-

gen mi! schwer bewaffneten Speziatbulten‘
vorne, einer mi! mir drin in der Mitte, einer

hinten. Dassetbe Rambotheater inszenie-

ren sie auch, wenn ich zum Zahnarz! nach

Sladelheim muB.

DEM
nicht mehrere Seiten tehlen. lmmer, wenn

in der ,,taz" ein Loch ist, weiB ich. jetzt ha-
ben sie wieder etwas fiber mich geschrie-
ben. Es mutt aber in den zensierten Arti~

keln nicht einmal um mich gehen. Aus der

August-"konkref tehtten tun! Seiten, aut
denen — Zitatz ,,die Tatigkeit von Stratver-

totgungsorganen in entstellender und be-

leidigender Weise dargestettt und terrori—
stische Strattaten gutgeheiBen werden.
Die Aushandigung derartigen Lesestottes
an die Angeschutdigte wurde dem Zweck
der Untersuchungshat! widersprechen.“

Richtig. Zweck der Untersuchungshatt
is!_ die Angeschutdigte von jeglicher politi-
scher Information ternzuhatten. Nach die-
sem Kriterium werden mir Briete nicht aus-

gehandigt in denen Leute fiber aktuelte
politische Ereignisse schreiben und dabei
mi! ihrer Meinung nicht hinterm Berg hal-
ten. Nach diesem Kriterium werden mir be-
stimmte Bucher. die meisten Broschflren

,,Dall (Iu deine eigene

Zfihigkeit entdecksl.
“

Meine Anwatte dart ich treundli-

cherweise ohne Zuhbrer und Mitschrelber

sehen. dafdr wird meine Veneidigerpos!
flbenNacht, das heiBt, von einem eigenen
Richter gelesen. Das Recht aut uneinge-
schrankte Verteidigung gilt nicht tiir politi~
sche Getangene. Dersogenannte Normal-

vollzug innerhalb des Knastes sieht unter

bayrischen, spezielt Neudecker Verhalt-

nissen. so aus: wir Frauen haben nur zwei

Stunden am Tag Kontak! miteinander.

Eine Stunde vormittags beim Hotgang.
eine Stunde nachmittags beim AutschtuB,
was heitit, daB wir uns aut dem Ftur ,.trei"

bewegen konnen. Die Frauen aus den an-

deren Stockwerken sehen wir auch dann
nicht. Den Ftes! der Zeit, also 22 Stunden

pro Tag, sitze ich altein aut derZeIIe. Zwei-

mat pro Woche konnte ich an den soge-
nannten Gemeinschaftsveranstattungen
teilnehmen. Die bestehen aus der Basie!-
stunde und der Gesprachsstunde mit dem
Pfarrer. Der Ptarrer is! ein autrechter

Bayer und spricht mi! den getangenen
Frauen am liebslen iiber das Thema Hei-

mat, fiber die heitige Dreifaltigkeit und fiber

das Greuel der Abtreibung. Ich habe den

Besuch dieser anregenden Gemein-

schaftsveranstattungen ziemlich schnelt

eingeslellt.
Knast, das heiBt vor allem auch Zensur.

Die Gesprache mi! den Besuchern werden

mitgehért und zensiert. Die Briete werden

gelesen und zensiert. Aber nicht nur das.
Das OLG Diisseldorf hat mir gedroht,
wenn ich meine Korrespondenz nicht

setbst einschranke, dart ich nur noch drei

Briete a drei Seiten pro Woche schreiben.
Das ist nicht nur ein Angritt aut meine oh-
nehin massiv reduzierten Kommunika~

tionsmbglichkeiten. Das is! ein Versuch.
die Solidarilat von drauBen abzuwiirgen.
Wenn ich au! die Iiir mich sehr wichtigen
Briete von all den Leuten, die ich nicht per-
sonlich kenne, nicht mehr antworte, den-
ken sie natiirlich. es hat ja keinen Sinn, der
zu schreiben. Aber inzwischen ha! sich

herumgesprochen, warum ich seit einiger
Zeit gar nicht mehr oder nur setten und mit
Wochen Verspatung antworten kann, Der

Versuch, mich den Menschen drauBen zu

enttremden, Is! klaglich gescheiled.
Die Zensur beschrank! sich aber nicht

au! Besuche und Briete. Bitcher werden
zensien. Ich bekomme keine .,konkre!"
und keinen ,.Arbeiterkampi"_ in denen

und grundsatzlich Flugbtatter und Fotoko—
pien gar nicht ausgehandigt. Neuerdings
bekomme ich keine Originatausschnitte
aus Zeitungen mehr. Planziel: Ich soll ver-

trocknen und verbléden. Planziel: lch sol!
nicht mehr Iahig sein, politische Texte zu

schreiben, die sich aut aktuelte Auseinan-

dersetzungen beziehen. Planziel: Ich sol!

vergessen, dat! es drauBen — und drinnen
— Menschen gibt, die kampten und sich
durch nichts davon abhalten Iassen. Diese

Kampte miissen noch nicht einma! in die

sem unserem Lande statttinden. Der neue

Roman der baskischen Autorin Eva Forest
wurde mir mi! Iotgender Begriinduog ver-

weigert: ,Das oben bezeichnete Buch ent-'

hat! einen umtangreichen Anhang, in dem

Gewal! zur Durchselzung politischer For-

derungen propagier! wird."

Eine Grenze tiir Peinlichkeiten gibt es

dabei nicht. Selbst ein voltig harmloses Ita-

Iienisch-Lehrbuch ml! dem etwas provo-
kanten Tite! ,,ltalienisch fur Mollis und Mos
lis“ wurde mi! einer ahnlichen Begriindung
von mir terngehalten. Wie sag! doch der
italienische Volksmund so schdn? — ,,ll
vero terrorismo e quello dello stato."

Aber das Spielchen geht noch weiter.
Neulich sollte ich den neuerschienenen
Roman der nicaraguanischen Autorin Gio-
conda Betti reszensieren. Der Vertag
schickte die Fahnen —

vergebens. Sie wur-

den mir nicht ausgehandigt mit der Be-

grflndung, eine Kontrolle sei zu arbeitsin-
tensiv. Ats hatte so ein Verlag nichts ande-

res zu tun, als mir in Drucktahnen Kassiber
einzuschmuggetn. Aber es geht ja in Wirk-
Iichkei! nicht darum, das Schmuggeln von

Kassibern zu verhindern, sondern darum,
auch meine Arbeit als Journalistin unmég-
lich zu machen. — Und meine Arbeit als
Buchautorin:

Ich habe im Knast unter nicht gerade be-
sonders gflnstigen Bedingungen mein
Buch fiber Frauen im bewattneten Wider-
stand gegen Faschismus und deutsche
Besalzung geschrieben. Mi! der hbchst-
gnadigen Erlaubnis sowohl der Bundesan-
waltschatt als auch des ‘Bundesgerichts-
hotes. Jetzt is! das Buch seit Wochen ter-
tig, aber der hohe Sena! des Oberlandes-
gerichtes Dusseldorf, listig wie Odysseus.
ha! sich einen Weg ausgedacht. urn das
Erscheinen des Buches wombglich doch
noch zu verhindern. Eine Freundin ha!
metne Originalmanuskripte ins Fteine ge-

KNAST
tippt, damit ich sie noeh einmat in mm

fiberarbeiten und dann an den‘ Verlag

schicken kann. Das Buch kann nicht ge-
druck! werden. ehe ich das Manusknpt
nicht noch einmal redigier! und an Fehler
durchgesehen habe. Das OLG at”?!

we"

gert sich nun, sowohl meine Origmfille als

auch die Reinschritten an mich zuruckzu—
geben. Weil wiederum angebtich dle'KOn'
trolle der vielen Seiten zu viel Arbei! turdte
hohen Herren ist, Ich werde das nicht hm-
nehmen. lch werden das eanSQ wenlg
hinnehmen. wie den Versuch. mich poll—
tisch kaltzustellen. v

Ich habe euch bishernurvon den n99”
ven Aspekten erzahlt. Von den Versuchen

.einen tertig zu machen, von der Lebens-

teindlichkei! und Isolation des Knastallta-
ges. Das reicht aber nicht. um etwas ob?!
das Uberleben im Knas! zu sagen.

0'9

Kehrseite des ganzen ist, daB deine WU!

und deine Entschtossenheit jeden “T39
wachsen. DaB dein Bestehen au! l/Vurde
das Selbstmitleid und die Beschrankutj'
gen taglich besiegt. Dali sie die Solidaritat
nicht verhindem kennen. Dal! sich unzah'

Iige Menschen durch keine Computerer»
tassung, keine Bespitzelung und Uberwaf
Chung davon abhalten lassen. mi! mir sol!-

darisch zu sein und vor allem, wetter und

verstarkt an den sogenannten anschlagS'
relevanten Themen zu arbeiten.

_

Die Kehrseite zu den Versuchen, dich

einzuschranken und zu zerstoren ist, daB

du dich selber kennenlerns! wie nie zuvor.

DaB du deine eigene Z‘ahigkeit entdeoks!
und Krattreserven, von denen du gar nicht
wuBtesI. daB du sie hast. Meine Freundin-
nen und Freunde lernen, mir von Demon-

strationen und Hausbesetzungen so ZU

berichten, daB die Briete nicht angehalten
werden konnen. — Auch Ironie is! einc

Waite. Ich Ierne, bdrgerliche Zeitungen 50

zu lesen, daB ich verstehe. was Wirklich

passiert ist. Ich Ierne, mein vorhandenes

Wissen, meine politische Ertahrung, dIC

Informationen, die ich sei! Iangem 9628!)?"
chert habe. zu mobilisceren. aus den hm»

tersten Gehirnecken hervorzuholen Und

mit dem zu kombinieren, was ich 8”

neuen, verstummelten Inlormationen be-

komme. Und ich terne vor allem etwas. ZU

dem man drauBen ott nur theoretisch ge-

zwungen ist: Absolute Prioritaten zu 501'

zen. Intensive Gesprache, hettige DISKUS’

sionen, Ietzige Demos, ein gutes Essen,

ein langer Spaziergang, ein Konzer! 7
all

das is! schon Und wichlig. VIeI Wichtiger
aber und Wirklich unverzichtbar sind dlC

personliche Integritat, die politische Inte-
gri!at. Wirklich unverzichtbar Ist, daft dU d”

selber In die Augen schauen kannst. Dali

du dich und deine personlichen GC'
schichte nicht verra!s!. Dali du auch 1!“

Knast nicht authors! politisch zu arbeiten
und dich weiterzuentwickeln. Daran

I5!

nichts Heroisches. Ganz im Gegenteil. das

ist eintach ein etementares Bedtirtnis. Man

kann ja auch nicht authoren zu atmen:
Und in ganz schwarzen Stunden, die es

auch gibt, da hilt! mir dann unerwart‘e! def

hohe Sena! des Oberlandesgertcmes
Ddssetdon. indem er meinen Sinn tur HU‘
morwiederaktivien.Wenn erzum Beisplel
einer Freundin, die mir in thren Brieten Pa"

titmierte Watte mitschickt, damit ich W5?
zu schnuppern habe. tolgendes mine!!!

..tm Ubrigen wrrd der Absendenn angera;
ten, die jeder threr Postsendungen an

d':
Angeschuldigte beigetUgten, extrem star

partiJmienen Waltes!!icke kUnltigen P05"

sendungen nicht mehr beizulbgen. da (“8

Kontrolle deraniger PostsendungOn
'm

Grunde unzumutbar is!
“

Ingrid Sirobl

Munche <Ne d? A, l9 09 IQBBn u to

/
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Die Grenzen verlaufen

nieht zwischen

Volkern, sondern

zwischen Herrschenden

und Beherrschten.

Ein AbriB fiber die

internationale Konferenz

gegen Faschismus, Rassismus

und Sexismus

Vom 4.11.40.11.88 in Berlin

vom Anarchistischen Forum

Wiesbaden

Die Eingangskontrollen passierte ich relativ

SChnell, freundliche Menschen liefen wa-

flhend umher, mit Walki-Talkis ausgerfistet;
10h WuBte noch nicht, daB dieser Berliner

KongreB, der Nachfolger jener Stockholm-

Konferenz, auf der eine kontinuierliche in—

temationaleZusammenarbeitgegenFaschis-
muS/Rassismus beschlossen worden war,

V0“ Berliner Faschisten per Telefon bedroht

Wurde. Organisierte Selbsthilfe war be-

_S§hlossen worden, Wachen aufgestellt und

Sta’ndige Verbindung (und Ablosung) mit

dem gesamten KongreB wurde gewahrlei-

stet. So wurden wir denn auch “beobachtet”,

aber im groBen und ganzen blieb es bis zu

meiner Abreise ruhig....(Den Einf'uhrungs—
vortrag hielt) Lida van der Brook, Vertre-

terin einer unabh'angigen hollandischen

Organisation fiir die Interessenvertretung
von Einwanderlnnen und Ausl‘anderlnnen

in Holland, wo sie schon seit 10 Jahren t'atig
ist. Sie vertrat eine sehr psychologistisch/
padagogische Sicht des Antirassismus und

Antifaschismus. [VgL ihr Buch “Am Ende

der‘Weisheit, Orlanda Frauenverlag 1988]

Mit ll-lilfe der Gruppendynamik, von Rollen—

spielen und Selbsterfahrungsaspekten ent-

wickelte sie ein sehr individuelles Antiras-

sismustraining. Dabei stellte sie Theorien

auf, daB der Rassismus eine Form sei, seine

eigene Unterdr'uckung auszudrijcken, sozu-

sagen sei der Faschismus eine destruktive

Uberlebensstrategie und die Gegenbewe-

gung sollte sich das zunutze machen, indem

sie lemt, den “Unzufriedenen” zuzuhdren.

AuBerdem seien Faschisten sozusagen Opfer

(der Gesellschaft) . .. zum Gliick rissen mich

diese Thesen nicht alleine vom Hocker,

sondem auch die Auslanderkollegen. De-

nen und mir fehlte gerade in so einer Einffih-

rung die Ansatze, daB Faschismus nicht al-

lein eine individuelle, sondem eine kollek-

tive Art zu denken ist, von gerade jenen
Unterdn’ickten. denen es staatlich ia verbo-

ten ist, fiir ihre Probleme einen anderen

Ausweg zu finden, und nur nicht den sozia—

listischen, libert‘aren oder sonstigen Ansatz!

Es fehlte mir etwas der Gedanke der

repressiven Formen von Herrschaft ehema-

liger Unterdrfickter und jener Aspekt des

Faschistenfiihrers wird vergessen, der Un-

terdlriickte, geistig verwirrte Arbeitslose bis

hin zu Liberalen in seine Aktionen mitein-

spannt und sie gedankenlos, was ja aucli

erw'Linscht ist, zu guten Faschiszen program-

miert, selbst wenn’s nur fiir kurze Zeit sein

sollte. - Lida konterte damil, daB wiruns alle

zuwenig damit befassen, wie der Faschis—

mus in uns selbst aussieht. Das ist zweifellos

richtig, dies beschrieb schon Wilhelm Reich,
aber fijr mich dennoch kein Grund, dfl
Faschismus nicht als Ausgeburl mieser

Gesellschaftsbedinaungen und Strukluren

[ein arbeitsloser Skin aus Bremen: “endlich

wieder was gelten wollen,_ stolz sein. ein

Deutscher zu sein”], der Repression gegven

Unterdru'ckte und Andersdenkende [dank
RadikalenerlaB bis hin zu §129a Clo] M

kaputter Vertuschungen seitens des Slaates

[obiger Skin: “endlivch mal wieder auf was

blicken wollen, was nicht slinkt”] zu erken-

nen.
‘

Gegen --Abend stellten sich einzelne

Gruppen vor; es gabyielKritik an Lida,

gerade auch von Hugo Franz, dem Vor-

sftzenden der Sinli und Roma, der fiber 50

Verwandte und Bekannte in deutschen KZ’s

verlor und dem natiirlich jedes “Verstand-

nis” abhanden gekommen isI. Am Ende stand

der Streit im Raum..., Peter Finger, seines

Zeichens Mitorganisator des KongreSSes
stritt zudem mit einigen Afro-Deutschen

schwarzer Hautfarbe, ob sie nun eingeladen
waren und zwar. extra und schriftlich oder

nicht. .. Der deutsche Kleingeist kann ganz

schon idiotisch sein.

In derPassionskirChe wardie offenlliehe

Veranstaltung inzwischen in vollem Gang.
Thema: Europa 1992 — Weltmachtplane im

Schutze der europ'aischen Fahndungsunion

(jener unheilvollen Union von fiihrenden

europ'aischen Vertretern der jeweiligen

Exekutive, die die “Terroristenfahndung”

europ'aisieren sollten und prompt mit dem

“Asylantenproblem” weitermaclnen).
Am Podium ging’s die ganze Zeit um

Gesetzesvorschlage, die ins Europaparla—
ment eingebracht werden sollten. Es war

sterbenslangweilig. ..

(Bis) ein Zilhorer aufstand und sich

beschwerte, daB die Berliner AL indirekt die

Neonazis unterstijtzt hatte, indem sie mit

dafiir gesorgt hatte, daB sich die Faschisten

als Partei zur Wahl hatten aufstellen lassen

ko'nnen. Jetzt wurde es unruhig im Saal, eine

Frau von der AL rechtfertigte sich, daB die

AL niemals fiir die Neonazis gewesen sei,

aber, (1) man konne es sich auch nicht so

einfach machen und ein Verbot fordern,
damit w'are noch nichts gelost und im Parla-

ment w'aren die Faschisten ja auch besser

unter Kontrolle. Hinter mir wurde es hefti-

ger, der Protest wurde laut, wurde zum

...Streit...
'

Meinen sauer gewordenen Berliner

Nachbarn fragte ich, warum denn so wenig
Deutsche auf dem KongreB vertreten seien,
we die ganzen Antifa-Gruppen aus groBe-
ren Stadten seien. Er meinlte, daB das Anlifa—

Bundnis den KongreB lieber erst im Januar

89 gehabt hatte, die Berliner AL sich darij-

berjedoch einfach hiriweggesetzt hatte. Mir

wurd’s fast schlecht.

Der fiir mich interessantestey Tag der

Konferenz aber war der Samstag.'1nhaltlich
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sollte es um Gemeinsamkeiten und Unter—

schiede der Faschistenaktivitaten in den

westeuropfiischen La'ndem gehen und wel—

Che Perspektiven sich daraus ffir unsere

antifaschistischen Aktivitaten ergaben.
Gerry Gable, englischer Antifaschist und

Mitherausgeber von “searchlight”, vertrat

in seinem Einleitungsreferat die Ansicht,
daB es nicht nur einen europaischen Faschis-

mus gibt, sondem auch einen internationa-

len.... Am Beispiel des Neofaschismus in

GroBbritannien, am Gronerden der natio-

nalen Front (NF), konnte er einen guten Ein-

und Uberblick fiber die Neonaziaktivitaten
in ganz Europa geben. Ein Hohepunkt seiner

Rede war die Schilderung eines Treffens

von Faschisten aus “aller Herren-Lander” in

New Orleans, Ende der 70er, auf das noch

weitere zwei Treffen folgten. Im Zusam-

menhang mit diesen Treffen entstanden

faschistische Zukunftsentwfirfe (und ein

Buch), die eine faschistische Weltregierung
zum Inhalthatten (“die WeltderWeiBen. . .”)
und in denen faschistische Systeme erspon-
nen wurden, wie z.B. fiber Kindererziehung
in einer Art “Kibbuzim” etc. ...Weiter be-

schrieb Garry fiber die NF Anfarlg der SOer

den Aufbau der neofaschistischen Organi-
sation in 3 Teilen, was ‘auch ffir andere

Organisationen gelten dfirfte:

l) Organisation
2). Reprasentation
3) Soldaten

l) meint Organisationen, die vom offen

neofaschistischen Charakter (in der BRD

Z.B. FAP) bis hin zu rechtsintellektuellen

Gruppierungen (Thule Seminar, Zeitschrift

MUT) gehen und die von neofaschistischen
bis hin zu konservativen Kreisen respektiert
werden.

2). bedeutet so etwas, wie die PR-Agen-
tur der Rechten fiber Wahlen in Parlameme
bis zur bloBen Anwesenheit in FuBballsta-
dien, dem Einsteigen in die Okobewegung
und New-Age-Gruppierungen etc.

3). das sind die Kadereliten als “politi-
sche” Soldaten, aber auch nichtdenkendes,
benutzbares Fquolk, Randgruppen (wie die

Skins, frfiher Teile der Rocker etc.), die nur

ffir Terroraktivitaten der “Ffihrer” gebraucht
werden. Der Terror 301] die Verunsicherung
der Bevfilkerung erhfihen, so daB sie nach
einem “Lichtblick” rechter Ordnung schrei—
en. Dazu meinte unlangst ein Skin, daB er

wfiBte, daB sie die ersten wfiren, die von den
Nazis nach “Gebrauch” und Machtfiber-
nahme an die Wand gestellt wfirden,

Die Dreierstruktur ist zwar zum Teil
identisch beset'zt, aber nach auBen hin, sol]

natfirlich keine Identitfit gezeigt werden, aus

Selbstschutzgrfinden, aus Propagandagrfin-
den etc. (So wurde z.B. einem fisterreichi-

schen Antifaschisten bekannt, daB Heider
von der FPO sich mit Burger von der NPO

geheimerweise traf, bei Vero'ffentlichung
dieses Wissens gab es aber sofort einen

ProzeB, in dem der Antifaschist nachweisen

sollte, daB seine Aussagen stimmen. Von

der Gegenseite wurde alles geleugnet. Ver-

leumdungsklagen von rechts gibt es hfiufig.)
Die Aktivitaten der Neonazis sind viel-

faltig. Sie suchen Bfindnisse und Annfihe-

rungen, ob bei der New Age-Bewegung
oder der okologischen Bewegung, ob in der
Grfinen Partei oder in sozialen Bewegungen,'

ob bei den Arbeitslosen oder in Randgrup—
pen, ob auf dem FuBballfeld oder im Com-
puterspiel, ob fiber Auslandsgruppen (so
gab Gerry Gable den Hinweis,da[3englische
Neonazis mit Lybien kooperieren und die
Faschos auf ihren Bfichertischen die Reden
Gaddafis verkaufen) oder ob sie versuchen,
mit Anarchisten das Bfindnis gegen den
Imperialismus zu betreiben oder mit Polizei,
Milit'ar und Geheimdiensten zusammenar-
beiten.

Diese Beobachtungen wurden auf dem
KongreB von anwesenden antifaschistischen
Organisationen aus England, Holland, Bel-
gien, Frankreich, Dsterreich, Katalonien,
Deutschland, Danemark, Norwegen, Schwe-
den bestatigt.

[Als Beleg ffir den Sinn] intemationaler
Zusammenarbeit diente die Schilderung
einer Zusammenarbeit von 120 antifaschis-
tischen Organisationen in Stockholm 1985/
86, die Demonstrationen von Faschisten
verhinderten. Auf die Neonaziaktivitaten,
die Stockholm als Schwerpunkt ausgesucht
hatten, machte searchlight aufmerksam, die
die Vorbereitungen der Neonazis in Eng—
land mitbekamen.

Solche antifaschistischen Netzwerke
seien in Zukunft absolut wichtig. In GroB-
britannien existiere, laut Gerry Gable, ein
antifaschistisches Netzwerk, bestehend aus

den verschiedensten Gruppen und Gruppie-

rungen, von der liberalen Gewcrkschaft bis

zu orthodoxen Kommunisten, von Schwu-

lengruppen bis zu Anarchisten. J ede GruppC
macht sich trotzdem auch ffir sich selber

stark.

Zum SchluB wurde wicdcr gestrilteni
um das gemeinsame Motto: “Ffircin offcues
und solidarisches Europa, gegen Faschis—

mus, Rassismus, Sexismus". Und/Oder

“gleiche Rechte ffir alle Menschcn. 0&1“
welcher Hautfarbe, Geschlecht oder H'Cl"
kunft.” Da horte ich schon von links 6103

Frau vor sich hinmurmeln: Mensch, (111 {ch}!

doch das Patriarchat, da fehlt doch, dais (lei:
Mann der Erzeuger des Faschismus..:
Schon tfinte es fiber Lautsprechcr, daB (116

Motti dahingehend erweitert werden mfilSlC.
daB der Mann als Verursacher erwfihnt Wird,

daB er die Frauen schon immcr untcr-

drficlkte. .. Leider, dcr Versuch des Protests

aus der schwedischen Ecke blieb erfolgIOSI
bei ihnen sei schon der Begriff ScxismuS
kaum zu erklaren, héitte er doch nicht den

frauenfeindlichen Umerton (Zwischenruf:
“Siehst Du, Patriarchal, ist doch Marl“) und

noch ein zusétzliches Motto sei einfach
zuviel... Hilfesuchend, schuldbewuBI
schaute i‘ch auf Lida, hatte sie nicht in def

Einffihrung gesagt, “auch der Mann ist ein

OPfer des Faschismus"? Auch die

fifflatlZipiene deutsche Kleingeislin kann so

idiotisch sein!

Photo: Manfred Kampschultc



Generalstreik und

Anarchismus in der

Provinz

- Salamanca -

von Jorg Lange, Bettina Meier and

Dieter Nelles

Photos von Jo‘rg Lange

Vome weg einige Bemerkungen: wir sind

weder Kennerlnnen der gegenwfirtigen
sozialen und poiitischen Situation Spaniens
noch der Sprache so méichtig um ein diffe-

renziertes Bild der Situation zu geiben. Der

folgende Artii<el spiegelt unsere subjektiven
Eindriicke und Diskussionen eines mehrtéi-

gigen Aufenthzilts in Salamanca wider, der

zufiiliig in die Zeit des Generalstreiks fie]

und wo wir die Gelegenheit hatten mehr-

mals mit “Militanten” der CNT—AIT zu

Sprechen.

Saiamanca ist eine Stadt mit 140 000 Ein-

wohnern - davon 20000 Studentlnnen — und

liegt in der Provinz Kastilien in der Nfighe
dcr portugiesischen Grenze; die Stadt ist

urchitektonisch gepra'gt durch mitteialter-

liche Sandsteinbauten und durch die Uni-

Versit‘zit — die filteste Spaniens. Es gibt dort so

gut wie keine Industrie, die Stadt Iebt von

dcr Universitialt. Im Sommer ist Saiamanca

voll von Sprachstudenlnnen aus aller Welt,
wei] dort ein gutes Spanisch (Kastillan)
gCSprochen wird. Die. Stadt hat keine her-

ausragende revolutionfire Tradition. Vordem

Biirgerkrieg gab es einige Landbestzungen
in der Region, denen aberein schnelles Ende

gesetzt worden war; Franco hatte in Sala-

manca sein Hauptquartier.

Unmittelbarer AnlaB des Generalstreiks

vom 14.Dezember 1988 waren ein Gesetz-

entwurf der Regierung, fiir ein “Steilenpro-
gramm fiir Jugendliche”. Er sah Zeitver-

trfige fiir 18 bis 25 Jahre alte Jugendliche
vor, bei denen sie aber nur einen Minimal-

lohn von 600.-DM erhalten sollten. Die

Gewerkschaften sahen darin zu Recht den

Versuch von Kapital und “sozialistischer”

Regierung eine neue Niedriglohn-Kiasse
ohne irgendwelche tariflichen Rechte zu

schaffen. Auch fiir uns ist in diesem Zusam-

menhang interessant, daB die Pléine der

Regierung in Zusammenhang mit der EG-

Kommission ausgearbeitet wurden. Sie

geben einen Vorgeschmack wie sich die

herrschenden EG-Strategen und Kapitali-
sten eine zukiinftige européiische Sozialpo—
iitik vorsteilen.

Der Generalstreik wurde auch in Sala-

manca weitgehend befolgt, nur einzelne Bars

waren geoffnet und die offentiichen Ver-

kehrsbetriebe hatten einen Not-Fahrpian. Ein

Zeichen fiir die groBe Unzufriedenheit mit

der Politik der sozialdemokratisichen Regie-

rung, beriicksichtigt man die Sozialstruktur

der Stadt und die Tatsache, dais die gréBten
Gewerkschaften (UGT und CCOO) nur ca.

10% der spanischen Arbeiterlnnen repréi—
sentieren.

Die CNT-AIT und die Juventudes Anar-

quistas hatten am Abend vor dem Streik die

Stadt mit ihren Piakaten voligeklebt und

Transparente aufgehéingt auf denen sie ihre

Versammlungen fijr den nfichsten Tag an-

kiindigten. Doch hatten sie ein sehr zwie-

spéiitiges Verhéiltnis zum Generalstreik, war

er doch von den Gewerkschaften initiierl

worden, denen sonst ihre ganze Kritik gilt.
Das Nationalkomitee schrieb in einem Flug-
blatt, daB auch am Tage des Generalstreiks

verteilt wurde, die Mobilisierung von UGT

und CCOO iaufe nur darauf hinaus, ihre

verloren gegangene Glaubwiirdigkeit wie-

der zu erlangen, Widerstand gegen die

Regierung vorzugaukeln, den iinken Flijgei
der beiden'Organisationen, die begonnen
hatten sich kleineren, linkeren Organisatio-
nen anzunéihem, wieder zu integriercn und

“die einzige authentische, gewerkschaftli-
Che Widerstandsposition, die der CNT-AIT,
zu boykottieren und an den Rand zu

drficken”. Die CNT-AIT in Salamanca be—

tont in ihrem Streikaufruf, daB sie kciner

Parole einer Fuhrung folgen werde und am

14. Dezember auf die StraBe ginge “um fijr

ein anderes Geselischaftsmodell zu kiim-

pfen und wiirdige Lebensformen zu for-

dem.”

Wéiihrend des Streiktages wurde bis zum

Abend das Geschehen auf der StraBe weit-

gehend von der CNT-AIT bestimmt. Auf
einer dffentlichen Versammlung, an der

alierdings nur ca. 50 Personen teiinahmen,
machte ein Sprecher ihre Position klar. Die

Stimmung war aber alles andere als kéimpfe-
risch, dies tinderte sich erst ais bekannt wurde,
daB einer ihrer Genossen von der Polizei

festgenommen worden war. Wie wir das
von hier kennen - ein Trupp von Lenten zog
vor ein Regierungsgebfiude, blockierte die

StraBe und forderte iautstark diie Freiiassung
des Verhafteten. Nach einigen, kieinen

Rangeleien und der Freiiassung des Festge-
nommenen ging die Kundgebung fiber in
eine spontane Demo. Die Blockade von

wenigen Bussen, die noch fuhren, riefschneil
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die Polizei auf den Plan, die'sich bis dahin

zuriickgehalten hatte. Das Auftauchen der

Ordnungshijterverursachteeine kleinePanik
- vor allem Zuschauer am‘Rande liefen so-

fort weg. Anders als dies hier meist der Fall

ist, schlagen die spanischen Polizisten schnell

und wahllos zu, wurde uns erzahlt. In dieser

Hinsicht ist die spanische Polizei noch nicht

modernisiert. Doch wir konnen sicher sein,
daB mit zunehmender Integration in die EG

sich dies schnell andem wird und die deut—

schen Kollegen gerne Entwicklungshilfe
leisten. Als Anekdote am Rande sei noch

bemerkt, daB wiihrend der Demo einige Kids

unter allgemeinem Beifall einer Figur auf

einem Denkmal die schwarzrote Fahne in

die Hand steckten. Abgesehen von der

“SchlieBung” zweier Bars - die noch geoff-
net hatten - durch die Juventudas Anarqui-

stas war wieder Ruhe in der Stadt.

Am frijhen Abend hatten UGT und

CCOO zu einer Demo aufgerufen, an der ca.

6-7000 Menschen teilnahmen, fiir Salaman—

ca eine ungewohnlich hohe Beteiligung, die

alle mit denen wirsprachen Liberraschte. Die

CNT-AIT kennzeichnete ihre politische
Differenz zu den Demo-Aufrufem durch

einen optischen Abstand, ihr Block - ca.150

Leute, meist Jugendliche — ging immer ein

paar Meter hinter der Demo her und spaltete
sich kurz vor dem Kundgebungsplatz ab.
Fur BRD-Verhéiltnisse war die Demo aus-

gesprochen lebhaft und lautstark; wir em-

pfanden eine militante Stimmung, die man

hier meist nur im autonomen BloCk spurt.
Die massive Beteiligung am Streik war -

wie bereits erwéihnt - fijr alle fiberraschend.
Wir hatten den Eindruck, daB die Unzufrie-
denheit mit den Verhaltnissen im allgemei-
nen und der sozialdemokratischen Regie-
rung im besonderen noch keine Sprache

,gefunden hat. Auch der CNT-AIT, die als
militante Organisation ein groBes Interesse
an einer Radikalisierung haben mfiBte, fie]

auBer ihrer Negativ-Fixierung auf die Re—
fonnisten nicht viel ein. Ein Flugblatt, das
nach dem Streik verteilt wurde, trug den
bezeichnenden Titel “Was Jetzt?”, darin
wurden nurdie fiblichen Befijrchtungen bzgl.
der Politik der UGT und CCOO wiederholt
und die Versicherung gegeben, daB die CNT-
AIT weiterhin fur eine “Gewerkschaftsar-
beit mit starken Forderungen, mit Aktio-
nen. . .” eintreten werde.

Unser Eindruck war, daB die CNT-AIT
einen sehr traditionellen anarchosyndikali—
stischen Standpunkt vertritt, in den Gesprfi-
chen betonten ihre (mannlichen und weibli-
chen) Militanten immer den gewerkschaftli-
chen Charakter. Angesichts einer Arbeitslo-
sigkeit von 18% und einer Jugendarbeitslo-
sigkeit von 30% stdBt dieser Ansatz deutlich
an seine Grenzen. Hinzu kommt, daB die
CNT-AIT keine Massenorganisation ist, die
aus eigener Kraft in der Lage ist, ihre Forde-
rungen praktisch durchzusetzen, sondem sich
meist darauf beschranken muB, anarcho—
syndikalistische Ideen zu propagieren. Und
dies beinhaltet immer die Gefahr des Dog~
matismus, die zahlreichen Spaltungen in—
nerhalb der CNT seit 1979 zeigen dies in
aller Deutlichkeit.

Arbeitslosen, Jugendlichen und Student—
Innen bietet dieser Ansatz keine direkten

Handlungsm‘oglichkeiten,keineAussichtauf
Verbesserung ihrer katastrophalen, okono-
mischen Situation. Hier wie in Spanien
konnen wir als Linksradikale aber nur dann
zu einer starken, gesellschaftlichen Kraft

werden, wenn es uns gelingt, unsere Praxis
und Utopien von einem selbstbestimmten
und kollektiven Leben mit der konkreten
Lebenssituation der Betroffenen in Verbin-

dung zu bringen.
,

Der Kampf fiir einen Soziallohn, fijr em

egalitéires garantiertes Einkommen ktjnnte

ein Ansatzpunkt sein; eine gemeinsame
Antwort von unten, von allen, die den ver-

starkten Angriffen des Kapitals auf ihrc

elementaren Lebensgrundlagen ausgesfitl1
sind. Dies ware abernicln mehr in ein starreS

anarcho-syndikalistisches Konzept zu pres-
sen.

Ffir diesen Kampf - (1215 war unser
—

Eindruck - bestehen in Spanien bessere

Bedingungen als hier. Das oftentlichc LC

ben ist dort noch nicht so zcrstort wie liter;
die Isolation noch nicht so weit fortgeschrit-
ten,

.

DaB Punks zusammen mil 50—60-jiihr"
gen in einer Bewegung zusammenarbeitem
das ist fiir uns hier nicht so recht vorstellbar-
Dies war ein sehr positiver Eindruck. den

wir von der CNT—AIT hatten. Ihr Versamm'

lungslokal im Zentrum der Stadt ist all-

abendlicher Treffpunkt der verscliiedensten

Gruppen: Ateneos libertarios (eine Art anar—

chistische Volkshochschule), Mujeres lib—

res und Juventudes Anarquistas. Die CNT-
AIT macht auch regelmiiBige Beratungen ZU

allen arbeitsrechtlichen Fragen.
Die starke Priisenz von Jugendlichen,

vor allem wahrend des Generalslreiks, ZCigt’
daB die CNT-AIT ein Ansprechparmer fur

radikale Jugendliclle ist.
Falls es ihr gelingen sollte theoretisch

und praktisch den Anarch0~SyndikaliSmU5
den veranderten Bedingungen anzupassclh
dann gibt es in Spanien vielleicht wicder
einen Friihling der Anarchie.

Anmerkung
Die zilierten chrsclzungen nus spzlnischcn

Zeit' schriften besorgle Andreas Gumpcrl.



14. Dezember —

der Schlag saB!

Generalstreik in

Spanien

von Gundi Rot/1

“Nichts wird jemals wieder so sein, wie

es heute war!”

“Ein Trauma fiir die Regierung!”
“GroBter Generalstreik in der

Geschichte Spaniens!”
'

“Das StraBenbild war bestimmt von der

Abwesenheit der Burger.”
“Ein FuBtritt fur die Regierung in den

Hintern der Unternehmer!”

0 Uhr. Mitten im Satz ist der Nachrichten-

sprecher plbtzlich weg, das Testbild er-

scheint. Wa’hrend der folgenden 18 Stunden

schalten Millionen Spanier durchschnittlich

jede halbe Stunde die Glotze an und,je nach

Erwartungshaltung, enttauscht oder befrie-

digt wieder aus. Nichts!

Auf den StraBen dasselbe: auch nichts!
‘

Keine Busse, keine Taxis, keine Zflge - alles

wie ausgestorben! DaB er so generell sein

wurde, der Generalstreik, damit hatte nie-

mand gerechnet. Keine Zeitung, na gut
-

aber auch kein “cafe con leche”, keine “tapa”,
kein Bierchen, keine Zigaretten... einfach

nichts, null, niente, nada! Das Ganze Land

ist lahmgelegt.
Das Einzige, was es an diesem 14. De-

zember in Spanien gibt, sind Demos: groBe,
laute, kampferische, mit Meeren von Fah-

nen vor strahlend blauem Himmel. Zwar

nicht der Auftakt zum revolutionaren Um-

sturz, dafijr l'auft alles viel zu ruhig und

geordnet ab, aber trotzdem: es riecht es nach

1B

Schweifl und Bier, und man versteht plolz-
lich, was gemeint war mit den Radern, die

alle stillstehen, wenn...

In der Analysenschlacht, die am Tag-
danach losgeht, ware ein kleines Ereignis
fast unbemerkt geblieben, das jedoch besser
als alle Analysen zusammen die Bedeulung
und den Inhalt dieses Streiks auf den Punkt

bringt: Ein ungenannterGewerkschafllerlriu
bei einem héchst wiirdevollen Managerlref-
fen an einen der widerwa'rtigsten Vertrcter

der PSOE-Technokratenkaste namens Mi-

guel Boyer heran, beschimpfi ihn als Verréi-

te‘r und haut ihm daraufhin kurz und kriiftig
eine runter — pang!

'

'_
'

Volkes Methoden sind eben nicht immer

die feinsten, aber wenigstens hat die Piiijgel-
strafe diesmal den Richtigen getroffen. Der

rfichende Schlag zielte auf die offizielle,

reprasentatiye Backe des Herrn Boyer: die

feiste Backe der Wirtschaft, der er als Mini-

ster diente, die der obersten Bank, deren

Prasident er war, die der neuen Finanzhaie,
denen er jetzt als Berater bei ihren schmu-

tzigen Gesch’aften hilft; und gleichzeilig lraf

der Schlag auch die gelackte FraIze des Jet—

Set, der Yuppies und der “Beautiful People”
- kurz: er richtete sich gegen all das, was die

PSOE seit Jahren als die Erfolge ihrcr neo—

liberalen Wirtschaftspolitik hochhiill und

zum neuen Spansih Way of Life erkléirt hat.

Der Generalstreik zielte genau auf das-

selbe. Und der Schlag saB! Das muBte sogar
Gonzalez zugeben, dessen “Felipismus” vor

allem dafijr steht, mit beispielloser Arro—

ganz und Uberheblichkeit fiber jegliche
'Kritik an Inhalt und Stil seiner Politik hin-

wegzugehen. Nachdem Felipe sich anféing-
lich vom Ausmal?» des Streiks beeindruckl

gezeigt hatte, hat er'inzwischen wieder zu

seiner alten Form zuriickgefunden: die gen

forderte “soziale Wende” wird nicht stat!-

finden, der bisher bestehende Sozialpakl mit

den Gewerkschaften wird geku’ndigt, soll-

ten sich diese nicht bis Ende Januar den

Regierungsvorstellungen beugen, und bei

den danach zu erwartenden sozialen Aus-

einandersetzungen wird der Staat Hiirle

zeigen. Es sieht so aus, als ob Spanien ein

heiBes 1989 bevorsteht.

Anm. der SF-Red.: Dieses Schlaglicht errei-

chte uns aus Sevilla. Am 27.1.89 ging die Mel-

dung durch die Tagespresse, (138 die sozialisli-

sche Gewerkschaft UGT das Biindnis mit dcr

sozialdemokratischen Regierungspartei PSOE

aufk'Lindigt.



dings blieb konstant. Das illustre‘
Quartet: Maxwell, Murdoch, Kirch
und Berlusconi befindet sich in der

globalcn Konzcntralion der Kom-
muniltationsindustrie an vorderster
Front. Zur Zeit sind 51'.er
EinfluBspharen zu verteilen und lo—
'int—ventures zu grunden, die ihnen
dieKontrolle fiberdiemeistendicser

'

Ru‘ndfunka Kabel- und Satelliten-

Netzwerkesicherndfirften. IhreBe-

miihungen haben das Placet der Ge-

meinschaft erh’alten.

In dem Malle, wie die Rolle des
Staates abnimmt, rspielt sich die

,, Viererbande“ derMedienwelt ver-

mehrt auf als fuhrende Kraft hinter

Europas neuer BewuBtseinsindust—

ri‘e: Der ungestume Robert Maxwell

taz SAMSTAG, 28/1.

Die Enteignung
der Offentlich-

keit

von Herby Sachs

Die Europaisierung der audiovisuellen
Medien auf breiter Front bedeutet keine
Erneuerung, sondem eine weitere Nivellie-
rung unseres (Selbst-)BewuBtseins. In ei-
nem unvergleichlichen Eroberungsfeldzug
wird strategisch genau eine Wirklichkeits~
struktur geplant, die mit modemen Bilder-
welten und Programmplanungen eine Legi-
timation fur Simulationen jeder Art findet.
Die BewuBtseinsindustrie bewegt sich in—
zwischen sicher auf dem Terrain unserer

Hime. Ihr vorlaufiges Etappenziel ist: Die
Kolonisation unserer Phantasie, mit der es

keine Opposition mehr gibt, mit der unsere

Wahmehmungsvorgange kalkulierbar wer-

den, und mit der uns Tag fijr Tag Entschei-

dungen durch willkiirliche Auslese der

Themen und ihrer Préisentation abgenom-
men werden.

Durch die rosarote Brille der audiovi-

suellen Medien sollen wir uns in Europa
eine Uniforrnierung des Denkens aneignen,
egal ob es die einzelnen Menschen wollen
oder soziale Zusammenhange beriihrt. Die
neuen (Femseh-)Pr0gramme werden ein

BewuBts'ein zusammensetzen, das die Norm
des Lebens um ein Vielfaches mehr be-
stimmt. Wenn sie gebrochen wird, ist ein
neues Naturgesetz, ein Tabu der modemen

Kommunikation, verletzt worden.
Der verkaufsstrategische Plan einer ver-

netzten européiischen Medienindustrie und -

politik hat zum Ziel, mit den U.S.—amerika-
nischen Programm- und BewuBtseinspro-
dukten in Konkurrenz zu treten. Nach einer
kurzen Lernphase anhand der Medienstrate—
gien der U.S.-Amerikaner, wollen die Euro—
p‘aer auf dem Weltmarkt der neuen Medien
eine beherrschende Rolle Ubernehmen.

“Aufdem Weltmarkt fur Telekommuni-
kation betragt der Anteil der USA 35%,
Japan liegtbei 11%,kein EG-Staat kommt
derzeit fiber 6% hinaus. Sci! 1984 arbei-

‘

tet die EG an einer gemeinschaftlichen
Telekommunikationspolitik. Untersu-
chungen der EG-Kommission haben
ergeben, daB bis 1996 ‘geschiiftliche
Nutzer’ einen Bedarf an Breitbandkom-
munikationsdiensten wie Videokonfe-
renz, Bildfernsprecher, sehr schnelle

Datenflbertragung, sehr schnelle Faksi-

milefibertragung, Toniibertragung mit

hoherQualital und Videofibertragung mit
hoher QualiIa't (HDTV) haben werden.
Nach einer nur sechsmonatigen Diskus-
sion hat die EG-Kommission Leitlinien
gesachaffen, die sic in ihrem 1987 vorge-
legten “Griinbuch Telekommunikation”
skizziert und am 30. Juni 1988 beschlos-

sen hat: Vollsta'ndige fonung dcs End-
gerfitemarktes bis Ende 1990,.sclirittwe1—
se Liberalisierung des Marktes fiir Fern-

meldedienste spiltestens ab 1989. offcnt—

liche Auftrage ausschlieBlich nacli kom-

merziellen Kriterien, Trcnnung dCF '110'
heitlichen und betrieblichen Tiitigkcttcn
der Fernmeldeverwallung." (Kdlner
Stadtrevue, “Dynamik dcs Chaos". NOV-

1988)
Die “iibrige Welt” 3011 weder technologisch
noch inhaltlich eine Chance haben. In ZU-

kunft setzt sich ihre Identitiit, noch indu—
strieller betrieben, aus synthetischen Bl]—

dem zusammen, die auf dem Medienmarkl
billig angeboten werden: Dallas und
Schwarzwaldklinik‘, leichte US-amerikam—
sche Shows und europiiische Quizsen-
dungen, Werbespots und Sportfiberlra-
gungen fiberschwemmen schon jetzt den

internationalen Markt.
‘

Zu dereinschlagig bekanmen amerikam—
schen Medienstrategie wird sich eine euro-
paische Medienindustrie gesellen, die, W16

es heiBt, um eine Nuance besser, neue

MaBst‘abe im Bereieh des Kultur— und Bil-

dungSPTOgramms und eine dem Standard
angepafite Technologie setzt. Die Menschen
der dritten Welt werden einem noch massi—
veren Bombardement ihrer Hirne und HGT-
zen ausgesetzt sein. Die Abrichtung muB
perfekt funktionieren, um geftigige Konsu—
menten européiisch-amerikanischer werte
und Produkte heranzuzijchten. Bis in den
kleinsten Winkel dieser Erde 301] die KOn‘

sumideologie eindringen. Das Sendungsbe-
wuBtsein der WeiBen ist uncrchlich. MiI
der Freiheit des Gelcles in der Tasche und im

Namen des Fortschritts einer BewuBtseins—
industrie werden Kulturen weiter zerstért.
um die Interessen der groBen Medien- und

Industrienationen zu befriedigen. Die 2U

erwartenden Profite Ieilen sich die US-

Amerikaner, die Japaner und in Europa diC

vier GroBen (BRD, GroBbriIannien. Frank—

reich und Italien) derEuropaischcn Gcmein—
sehaft. Entsprechend ihrem finanziellen
Einsatz und medienpolitischen Engagement
werden die anderen europaischen Lander m

unregelm‘afiigen Abstiinden einen ihrer

Beitrage senden konnen — der Rest kommI

aus dem Topfchen der GroBen und wandCI‘l
ins Kropfchen derselben. Wenn die Saline

dann abgeschopft ist, bleibt fiir die Lander
an Europas‘Peripherie'wie Griechenland,
Portugal, Spanien usw. noch der Trostpreis

Ubrig: Dabeisein ist allesl

Der européiische Medienbeaul'tragte
redet. in diesem Zusammenhang fast aus—

schlieBlich von einergemeinsamen Anstren—

gung zur Vemetzung der Medien. Genannt

wird eine Medieninduslrie und in deren

Schlepptau eine Politik anvisiert, die ver—

stéirkt darauf hinausléiuft, regionale urtd
kulturelle Unterschiede der Menschen in

den verschiedenen europiiisclien Liindcrn

zu nivellieren. Stellvertretend far (lie
4

groBen Mediennationen ru’hrt er. ohne emen
Blick auf die Inhalte zu verschwenden. m

einem gmflen Topf; heraus kommt ein auf—

bereiteter Einheitsbrei von Filmen. Nach-



richten, Unterhaltungs- und Quizsendungen,
die den ominosen Bediirfnissen “der Euro-

piier” angepaBt werden sollen. Doch ge-

meint sind ausschlieBlich die kommerziel-

len Verwertungsinteressen der Medienin-

dustrie.

Den Inhalt bestimmen die Bilanzen. Die

lnformationspflicht wird erfiillt durch eine

gigantische Anhéiufung von Bildem. Die

Kommentare und das Wort lassen sieh

wegrationalisieren und die Programme sind

zusammengestellt nach happchenartiger
Dosierung: Sex, Gewalt, ein bchhen Kla-

mauk und nicht zu vergessen die allzeit

priisente Werbeindustrie.

Die Gleichschaltung der

Bilder

Im Zuge der sieh vollziehenden kapitalisti-
schen Umstrukturierung in West und Ost

und einer umfassenden Sozialtechnologie
entsteht eine Gleichschaltung des Ge—

schmacks, dem die kritisehen Sendungen, .

die Betroffenenberichterstattung und eine

Vielfalt an Informationsmo'glichkeiten zum

Opfer fa'llt.

Die Lander der'Dritten Welt: in denen

schon der chemische Miill und der Abfall

der Industrienationen abgeladen wird, sol-

len demna'chst neben dem Abfall US-ameri-

kanischer Medienprodukte auch noch den

europiiischen Miill schlucken. Was jetzt
schon weltweit mehr zahlt als die eigenen
Probleme, ist das Wissen ijber Dallas und

die simulierten Scheinprobleme dieser ge-

stylten Retortenfamilie, die Haarfarbe der

diversen Entertainer oder die auswendigge—
lernten Ergebnisse des Davis—Cup, der Eu—

ropa- und Weltmeisterschaften. Die Kennt—

nis iiber unsere Fernsehhelden und ihre Welt

ist oft gréBer und genauerals das Wissen urn

den Zustand des Freundes, der Freundin

oder

Im Zeitalter der Medien gibt es kein

gréBeres Gliick fiir die Menschen, als das zu

sein, was sie nicht sind: Die Mode ist wich-

tiger als der Korper — die Prunkheirat als die

Liebe - und die Freiheit des Geldes wich—

tiger als die Befreiung von Herrschaft. Das

Showspiel ist der totsichere MaBstab der

westlichen Kultur. Die Medien versuchen

alles auszuloschen, was nicht mit dieser

Serienkultur in glitzemder Verbindung steht.

Anstelle von Phantasie und BewuBtsein,

Hoffnungen und eigenst'andigem Handeln,

tritt das Abbild, der Kopierzwang. Das

Wesen dieser Medienherrschaft des uner-

SChopflichen Scheins ist Ohnmacht, damit

wir verlemen mit unserem Kopf zu denken

und mit unserem Herzen zu fiihlen. Die

neuen Medien und ihre technologischen
Potentiale schriinken unsere letzten selbst-

bestimmten Platze der Kommunikation ein.

Ubrig bleibt die Isolation (am Bildschirm).

“DaBich etwas fiihle oderdenke,istnoch

nicht der Rohstoff fiir mein Selbstbe-

wuBtsein, meine Identitat. DaB ich be-

mcrke, d'aB auch andere dies fiihlen.

denken, oder daB sie meinem Gefiihl

oder Denken widersprechen, sich also zu

mir verhalten, daB es ein Ausdrucksver-

mogen gibt, daB das, was alle angeht, und

das, was mich personlich beriihrt, fiirein-

ander verstandlich macht: Dies ist das

Produkt von Offentlichkeit. Es gibt keine

Identitéit in der Isolierung. Die Gestalt

des SelbstbewuBtseins der Bevolkerung
und des Einzelnen hangt von dem Aus—

drucksvermogen unserer Offentlichkeit

ab.” (Neue Medien contra Filmkultur:

“Warum Kooperation zwischen Film und

Femsehen? Zur Mainzer Erkl‘a‘rung” von

Alexander Kluge, 8.239, Spiess-Verlag
(31an Berlin, 1987.

Die Industrialisierung des

BewuBtseins

Wer die Medien besitzt und besetzt, be—

stimmt den Inhalt und die Form einer

Kommunikations- und Informationspolitik.
Orientierung und Leitlinien richtigen Han-

delns scheinen nur noch 'Liber Systeme von

Verhaltensregeln — MaBnahmen zur Anlei-

tung von Verboten - mo'glieh. Der indu—

strielle Eingriff mit Bildem und Worten in

unser alltagliches Leben zerstiickelt die

Wahmehmung in Bmchst‘iicke - Sequenzen
- und verkijrzt unsere Handlungsmoglich-
keiten. Eine industrielle Produktion, das

verfeinerte System des vielgepriesenen
Fortschritts der Massenmedien, emahrt sich

psychologisch von unseren jeweiligen au-

genblicklichen Zust'anden und der sozialen

Situation, besonders dem standigen Hin-

und Her von Selbst— und Fremdbestimmung
als Gradmesser fiir Geschmack und' Zeit-

geist. Wir leben alle in einer Welt, die der

1

urspriinglichen (was immer das heiBen mag)
auf scheinbare Weise ahnlich ist. Die (ent-

fremdeten) Dinge sind uns vertraut gewor—

den - sie sind fiir uns authentisch. Es fehlen

Unterscheidungsmoglichkeiten und eine
"

kritische Distanz im Umgang mit den Me;

dien. So verschwimmen die Unterschiede

zwischen Realitat und Simulation, wobei

Simulation bedeutet, ein Ersatzsystem her-

zustellen, das unter anderem eine empiri—
sche Kontrolle iiber menschliche Vorgange
ausiibt. Demnach ist Simulation aufgezwun—
gene (Fremd-)Herrschaft.

Westliche Alptraumwelt
Das Geheimnls der Disziplinie— ‘

rungsmaschine

Der Mensch ist heute ganz und gar der :

Technik verfallen. Mit den neuen Medien 2

folgen seine Gefijhle, seine Moral, seine

Sinne einer Richtung, der die Verfeinerung
seines Wahrnehmungsapparates diametral ,

gegeniibersteht. Die Sinne gehorchen den

Gesetzen der Unterhaltungsmedien. Die

lnformationsmaschinen haben mit ihrer

Technologie die Herrschaft angetreten. Mit

dem Glasfaserkabel flieBen Informations—

strome, ob Unterhaltungs-, Kontroll- oder

Kriegsstrategien ijber die gleichen Kanale.

Eine groBe gesellschaftliche Tauschung



Bonn [dpa] - ,,Eine Weltpre-
'

miere“ stellte Frankreichs Bot-

schafierSergeBoidevaixaufSchloli
Ernichbei Bonnvor; digitale und ge—

‘stochen scharfe Fernsehbilder aus

dem Weltraum vom franzosiach-
deutschen Satelliten TDF. .

das digitale, hochauflosende Bild'
war im wahrsten Sinne des Wortes
bestechend und in dieser Briilanz
noch nie zu sehen gewesen.

Herr Muller und Monsieur Du-

pont konnen'es allerdings noch nicht
empfangen. Friihestens im Sommer
sind die kleinen Daeh-,,Schiisseln“
von 40 Zentimetern“‘Durehmesser
und der notwendige Umsetzer im
Handel zu haben, zunach’st furwahr~

scheinlich 1 .500 13152 .OOOMark und

in der Hoffnung,’ daB die Serie den

'Preis spacer driickt. Genausoviel

uatur aoer gibt 'es auch keint

Sprachschwierigkeiten. Die eben-
falls digitalen Tonkanéile erlauben

parallels Synchronisierungen ne-

ben demBild. Das warnicht unwich~

tig bei einem bisher ebenfalls bei—

spiellosenv Empfangsgebiet von

rund 400 Millionen Menschen, von

Nordafrika his Mittelnorwegen.

kanalisiert soziale Verantwortung,politische
RadikalitfitundindividuelleBediirfnisse auf
ein Bediirfnis: Das Streben nach Harmonie,
die Legitimation fiir allen Fortschritt. 1m
Besonderen werden dariiber sowohl sozaile
Briiche eliminiert, als auch an deren Stelle

Begriffe wie Ordnung und Disziplin gesetzt.
Sicherheit und Sauberkeit und andere Werte
begrenzen den Spielraum alltiiglicher Frei-

heitserfahrung. Synthetische Ereignisketten
ersetzen wirkliche Erfahrungen. Die Grenz—

ziehung findet im Geheimen in undurch-
schaubarer Vernetzung von lnfonmations-,
Kommunikations- und Unterhaltungstech-
niken statt.

Diese Strategic der reibungslosen Ab-
l‘aufe verhindert jeden Anflug von Sand im
Getriebe als Kritik oder Selbstkritik. Sie
unterwirft uns einer Fremdbestimmung
gesellschaftlicher Tauschung, die zum Ziel

hat, ihre Produktionsweise mit der gleichen
Reibungslosigkeit als natfirliches Konsum-
verhalten in allen Lebensbereichen festzu-
setzen. Diese gigantische Kriegs- und Sau-

berungskampagne beschlagnahmt endgfil—
tig unsere Sinne, da sie naturgeschichtlich
hergeleitet, ihre sicheren Werte sucht in

Ausgrenzung von Unkontrollierbarem oder
in der Aufrechterhaltung von Hierarchien
und Ordnungen gegen Subversion. Dabei
fibernimmt der Bildschirm die gesellschaft-
liche (staatliche) Disziplinierung und kalku-
liert die Menschen in einer totalen Medien-

maschinerie!

Die Bildschinnrealita't zentralisiert Pro-

gramme, sie transportiert unentwegt neue

oder alte Hierarchien (Konventionen), die

nichts mit der Freiheit einer Wahmehmung,
nichts mit einer verfeinerten Umgangsweise
der Sinne, ihren Differenzierungsmog-
lichkeiten der Durchschaubarkeit sozialer

Zusammenha'nge zu tun haben.

Medien und ihre Verwertungsstrategien
sind also Amu'sier- und Kontrollorgane, die,
schmackhaft und attraktiv, neben einer

Organisation der Kommunikation den
Widerstand gegen einen nahtlosen Uber-
gang ins Zeitalter der Simulation zu brechen
und zu kanalisieren suchen. Sie setzen sich
zusammen aus der Verbreitung der Techni-
ken sozialer Simulation, die immer mehr
unsere Lebensweise als kommunizierende
Menschen steuert, um unsere Wahmehmung
auf ein System perfekter Selektion hin zu

konditionieren-

Die audiovisuellen Medien und nicht
nur das Femsehen sind als Technik der'

Sozial'therapie (2B. in Altersheimen) be»
wuBt eingesetzte und inzwischen sich regu-
lierende Kontrollinstrumente.

Europa —

im Medienrausch ohne Gren-

zen

Da ist die Rede von einem Europa der
Medien, das ganz neue Dimensionen eroff-
net, endlich wird er wahr der Traum einer

Vernetzung, eine neue Medienpolitik muB

her, da “die technologische Revolution def

Telekommunikationsmedien beachtliche

Moglichkeiten fiir eine Nutzung auf EG-

Ebene enth'alt.”l

Doch ein emanzipativer und demokra—

tischer Gebrauch der Medien, ehcmaligel‘
Traumeines H.M. Enzensberger ist Lug ufld
Trug, Schall und Rauch, gliinzendcr Schem-

Hinter der Fassade technologiseher Revolt}—
tion verbirgt sich nichts anderes. als die
Realisierbarkeit eines gigantischcn audiow-

suellen Eureka-Projekts im Zuge der Entste—

hung des groBen Marktes, “dem Raum ohne

Grenzen”, 1992.

Hektisch wird daran gearbeitet bis 1992

die vielbeschworencn Bediirfnisse naeh
Vermehrung der Fernsehkaniile und die
Naehfrage nach Programmen zu befrledl—

gen. Eine Neuordnung der Medienland—

schaft, u.a. die Bemiihungen nach peri‘ektcr
Abwicklung des Kabel- und Satellitenfern-
sehens soll, bisher aufgestellten Eckdaten

zufolge, eine Steigemng der Fernsehkaniilc
um das lO-fache in den niichsten 5- l 0 Jahren
mit sich bringen. Die europiiische Medien—

industrie 1am sich diese einmalige Chance

nicht entgehen. Das kalkulierte Potential
des erweiterten Marktes voll und ganz aus-

zusichopfen, ist sieher nur eine Perspektivci
—die andere besteht darin, im Medienbercich
weltweit konkurrenzféihig zu werden. Euro—

pa will aufdem Medienmarkt der Welt niChI
melhr nur prasent sein, sondem in den niich-
sten Jahren bilder- und lonangcbend wer-

den, um den Amerikanern den 1.Rang abzu—
laufen. Im Zusammenhzmg mit dem Renncn

um die technische Nomi der kommenden

Femsehapparate HDTV (High Definition

TeleVision; ein Fernseher mit erweiterter

Bildqualit'at, die sich mit einem 35mm Ki:
nofilm ergleichen laBt) bringt Carlo Ripa d1
Meana, Europaischer Kulturbeauftragter. dle

strategische Perspektive auf einen Punkt:

“Der Einsatz ist Lingeheuer: okonomisch

naliirlich, aber auch kulturell. Wer (“6

Schlacht um die Hardware gcwinnl, wird

auch die um die Software gcwinncn. WCF

die Gerate liefert. wird auch dcr crsIC

Programmlieferam scin."2

Im Moment arbeiten die Europiier bei der

HDTV-Entwicklung mit den Japanern zu-
sammen. Eine gemeinsame Losung. die for

die ganze Welt Giiltigkeit haben sol]. ist fast

vollendet. Deutsche Firmen sind maBng—
lich an der Entwicklung beteiligt.

Die europaweite Ausdehnung neuer
Kommunikations- und Informationstechnt—
ken unterliegt weniger einem medienpolt-
tischen, als vielmehr einem medienindU-
striellen Interesse. Die Politiker sollen das

rechtliche lnstrumentarium liefem im “Raum

ohne Grenzen”.

Falls diese Vorteile nicht genutzt wer-

den sollten, wiirde, so Ripa di Meana. detn
zukiinftigen Fiihrungsanspruch der EG “em
Gesichtsverlust und der schwindende Em-

fluB in der Welt” drohen. Und auBerdem

ware der kommerzielle Vorteil in einem der

auf lange Sicht lukrativsten Wirtschafte—
zweige, neben der chemisehen Industrte. in

Frage gestellt. Die zukiinftigen Profite des



Medienkuchens teilen die einfluBreichsten

Lander in Europa unter sich auf:

“Frankreich, die Bundesrepublik Deut—

schland, GroBbritannien und Italien haben

bereits beachtliche Summen ausgegeben,
sind dabei sie auszugeben, damit Satelli-

Ien fiir ein leistungsstarkes Femsehen in

Betrieb genommen werden kfinnen. Uber

ganz Europa verteilt, werden sich die

Kanale kreuzen und fiberlagem, um

Programme auszustrahlen, von denen

man zur Zeit noch sehr wenig weiB.”3

Das formulierte Ziel' des gesteigerten me-

dienpolitischen Interesses besteht wirtschaft-

lich in der optimalen Verwertung auf dem

europa’ischen und intemationalen Markt,

politisch und rechtlich im “Schutz und der

Ankurbelung” eines gigantischen Medien—

apparates.
‘

.

Auch die bestehenden Sprachbarrieren
sollen gelost werden: Technisch und organi-
satorisch fiber die Schaffung eines “euro-

piiischen Kontrollzentrums” das die Syn-
chronisation iibemehmen, aber gleichzeitig
auch die Auswahl bestimmen wird. Der

projektierte Weg orientiert sich am Erfolg
der auf dem Markt vorhandenen amerika-

nischen Medienprodukte, deren Gemeinsam-

keit es ist, fiber einschl'agig bekannte Kli-

schees die sprachlichen Probleme in der

ganzen Welt “zu losen”, d.h. sie zuzuklei-

stem. .

Mit unverhohlenen Vorwijrfen nimmt

der europaische Medienbeauftragte natio-

nale Sendeanstalten, Filmemacherinnen und

Produzenten aufs Korn: Seiner Meinung
nach hatten sich diese

“bereits zusammensetzen konnen, um

eine wirkliche europ’aische Industrie zu

begriinden, die sich am Vorbild derStruk-

turen und Methoden der amerikanischen

Konkurrenten orientiert,... wenn ihre

Denkgewohnheiten und ihr traditionel-

ler “Modus operandi” sie nicht daran

gehindert ha‘tten.”4

Mit dem Entwurf des Programms “ME-

DIA” (Mesures pour I’Encouragement et

DevelopementdeL’Industrie Audiovisuelle)
hat die europaische Kommission, zu den

Oben kurz zusammengefafiten dariiberhin-

aus noch detaillieite Grundséitze ausgear-

beitet. Gesetzesvorlagen werden folgen. Alle

Mitglieder der EG sind daran beteiligt, zu-

séitzlich noch Osterreich, die Schweiz und

Schweden. Insgesamt umfaBt MEDIA zehn

Projekte, die in allen Bereichen der audiovi-

suellen Medien, Produktion, Vertn‘eb, Fi»

nanzierung und Ausbildung Einlafi finden.

Mehrere 1000 (D Firmen und Berufsver—

biiinde arbeiten seit 1986 in einem Zweiplna—
Senmodell zur Beratung und Erprobung bis

1989. Die Ergebnisse werden dann die zu-

kiinftige Medienpolitik, die im Europarat
und Europaparlament demnéichst beschlos—

Sen wird, entscheidend bestimmen.

(Anmerkungen 1-4 aus einem Gesprach mit Carlo

Ripa di Meana, europaischer Kulturbeauftrag-

16f; erschienen in Lettre International NLZ,

Herbst 1988)

Die Meinungsfreiheit der

neuen Medien

In der Nachrichten- und Informationsgesell-
schaft ist eine Information nicht mehr mog-
lich. Sie ist Geschmacksdiktatur (privati—
sierter) Sensations- und Unterhaltungsin-
dustrie. Der offentlich—rechtliche Rundfunk

ist zumindest’vom gesellschaftlichen Auf-

trag dazu angehalten, unterschiedliche Posi-

tionen und politische Standpunkte - auch die

von Minderheiten - an die Offentlichkeit zu

bringen, auch wenn in der “freien” Medien-

welt fast nur finanzstarke Kreise durch

Werbung und andere private kommerzielle

Interessen Vorteile in der Informationsver-

breitung besitzen. Das Recht auf “freie

Meinungsa'uBerung” beinhaltet in der “frei-

en Welt” immer das Recht der Herrschen—

den nach zijgelloser Verfolgung ihrer Inte-

ressen.
'

Wahrend der rasanten Entwicklung im

Bereich der elektronischen Medien wurde

Iendgiiltig allen privaten, kommerziellen

Anbietern Tiir und Tor weit aufgerissen.
Aus den USA (der MaBstab aller westlichen

Medienkultur) kommt seit einiger Zeit die

beunruhigende Nachricht -vom weiteren

Rfickgang (30-35%) der Zuschauerzahlen

der TV—Sendeanstalten. Steigend ist dage-
gen der Anteil bei Pay-TV und anderen

individuell gnsammenstellbaren Program—
men, deren Okonomie auf rein privatwirt—
schaftlicher Organisation bemht. Mit einer

Flut von Unterhaltung und Werbung drin-

gen diese in die vielversprechenden Markte

vor. Die “Programm- und Meinungsfrei-
heit” im Bereich der Telekommunikation ist

im Zuge einer Privatisierung und Verne-

tzung natiirlich demokratisches Alibi, um

kapitalkraftigen Privatindustrien die bisher

staatliche Verantwortung ffir Nachrichten,

Informationen und Unterhaltung zu fibertra-

gen.

Die neuen Eroberungspl'alne

Pay—TV, Medienmarkt

und Machtkonzentration

Die Europaisierung des Femsehens, die

Vervielfachung der privaten Sender, Pay-
TV und europaischer Satellit sollten nicht

darfiber hinwegtauschen, daB es um viel

mehr geht, als um die groisere Sfittigung der

Medienlandschaft durch mehr Programme.
Die Einffihrung neuer Informations- und

Konnnunikationstechniken bestehtvielmehr

im stiickweisen Ausbau der bestehenden

Ubertragungs— und Kommunikationstecha

nologie zu einem gigantischen Verbundnetz

aus Glasfaserkabel und Satelitten. Uber ein

integriertes Netz ist es moglich, alle vor—

stellbaren Informationen, Daten und Bilder

. zu fibertragen. Mit einigen Milliardenbetra-

gen wird diese Variante der neuen Medien

allein in der BRD finanziert. Und eine der»

artige Finanzierungsstrategie muB das Viel-

In Hamburg, Berlin und Stuttgart
sind inder vergangenen Woche ‘die

ersten regionalen ISDN-Netze in

Betrieb gegangen, ohne daB dies von

der Offentlichikeit grail beachtet
worden ware Dabei handelt es sich

beiISDNumeinlahrhundertprojekt f
der Post, von dem buchstablich je-
de(r) betroffen wird. Bis Mine der

neunziger Jahre soil das ISDN fla-
chendeckend eingefiihrt seini

Kernpunkte der Umstellung iaui"

dasv ISDN sind die Digitalisierung
der gesamten Telekommunika-
tionstechnik und die Zusammenf‘as-

sung der bislang getrennt belriebe—
nen Daren» und Telel‘onnetze.

taz .SAMSMG. 4/2/59



71.4

Mit Canal Plus zieht die nach in

Frankreich herrschender Meinung
gelungenste Variante franzésischen
ll’rivatfernsehens fiber den Rhein.

Fiir Canal Plus mull der TV—Kom
sument allerdings einen sendereige—
nenSpezialadapterfiiretwa280Mark
erstehen und ein monatliches Abou—

nernent zahlen. Diese Sonderpreise
haben den Erfolg des Senders in
Frankreich allerdings kaum beein-_
trachtigt. Heute haben ihn zweiein:
.halb Millionen Franzosenabennien
undCanal Plus macht einenerstaunl-I-
chen Jahresumsatz von etwa 1,4 Mll-
liarden Mark. DamitistCanal Plus i;-
zwischen das remabelste Me‘dienun’ ~

ternehmen Europas.

taz Mal/m 6, 6/2/89

fache des Einsatzes abwerfen.
Nicht umsonst erweitert die Post das

. Telefonnetz durch Digitalisierung, d.h. fiber

computergerechte Codes werden die Mog—
lichkeiten des Femsprechverkehrs ausge-
weitet. Der Weg zu allen Forrnen der Com-
puterkommunikation ist dadurch geebnet.
AuBerdem testet die Bundespost im Mo—
ment die Anwendung des neuen Ubertra-
gungsweges: Glasfaserkabel. Mit der Ser-
ienproduktion werden diese technologischen
Veréinderungen auf breiter Basis ilhre Wir-
kung haben.

Dabei geht es um die Elektronisierung
der Haushalte - vom Homecomputer in ei-
nen zentralen Rechnerund umgekehn. Schon
heute existieren leistungsfaihige Netze, (z.B.
ISDN von der Bundespost, das BKA-Netz
oder die Informations— und Kommunika—
tionsverbindungen der Banken und Indu-
strien).

“WEihrend es bisher zwei getrennte Netze
im Postbereich gab, einmal das Telefon-
netz mit heute 26 Millionen Anschliissen
mit den Diensten: Femsprechen, Tele-r
fax, langsame Datenfibertragung mit
Modems, BTX, und zum anderen das

integrier’te Text- und Datennetz IDN mit
heute 300.000 Anschliissen mit den
Diensten: Telex, Teletex, Datex P, fest-

geschalteten Datenverbindungen (Stand-
leitungen) sollen nun mit dem ISDN-
Netz (Integrated Services Digital Net-

work) alle diese Dienste zusammenge-
faBt werden. Man bezeichnet dieses neue

Netz auch als schmalbandig, da es nur

eine begrenzte Ubertragungskapazitat
hat. Das breitbandige Netz des Kabel—
femsehens bleibt weiterhin getrennt und
5011 erst zur Jahrtausendwende in ein

Breitband-Glasfasemetz mit ISDN zu-

sammengefaBt werden.

Die derzeitige Planung der Post sieht den
bundesweiten Start des ISDN—Serienbe-
triebs fiir Ende 1988 vorl Weitgehend
flachendeckend soll der ISDN-Betrieb
1993 in der BRD moglich sein und dann
etwa 1-3 Millionen Anschliisse umfas-

sen, ein lukrativer Markt fur den privaten
Anbieter der ISDN-Anschlfisse, die kein

Postmonopol mehr sein sollen." (Kolner
Stadt—Revue, “Kolsch Hal Tasch”,
Traumtheater Mediapark, Nov. 1987)

Ahnlich perfekt $011 in absehbarer Zukunft
der Femseher als Terminal in der Wohnung
funktionieren. Seit geraumer Zeit ist die
Heimarbeit am Computer in die Lebenswelt
eingedrungen. Alle‘ Arten von Dienstlei-
stungen bis hin zu Uberwachung und Kon-
trolle sind mit diesem integrierteln Netz
mbglich;

Unter dieser Perspektive treffen sich in
einem “freiziigigen Europa” 6kon0mische
und politische Interessen. Mit aller Macht
setzen die europaischen Regierungen auf
die neuen Kommunikationstechniken, be-
sonders die dem Neokonservatismus nahe-
stehenden; die, die fiir mehr Markt -, weni-
ger Staat — eintreten 'und dies z.B. durch die

Privatisierung des Rundfunks, Femsehens
und der Post versuchen. Die Ausdehnung
privater Kanale, “gesponsert” von der Wer-
bewirtschaft, liegt also nicht nur in groBem
Interesse der Markenartikelfirmen, die mit

ihren Werbespots z.B. aus der taglichen 20-

Minuten-Beschrankung des offentlich—recht-
lichen Fernsehens in der BRD herauswol-
len, um ihrerForm der TV-Gestaltung ungt'i—
hindert freien Lauf zu lassen. Und dle

Privatsender haben natfirlich groBes Interes—

se an den j'ahrlichen ca. 2 Milliarden DM an

Femsehwerbeeinnahmen.
In der BRD ist an den zu erwartcndcn

Profiten die Elektronikindustrie genauso
belteiligt wie die Bundespost und die MC-

diengiganten Bertelsmann, Springer, L60

Kirch u.a. Oder die Banken.

Zentrale Bedeutung bekommt die Elek—

tronisierung der prii/aten Haushalte unter

anderem fiber die Moglichkeit des ComPu‘
ters, mit allen zu kommunizieren (falls kelne

Vermittlungsbeschrankungen existieren)-
Ideale Voraussetzungen auch fur das Pay-
TV (Abonnenten—Femsehen). Ein Privat-

femsehen, das sich nicht durch Werbung,
sondern dutch monatliche Gebu‘hren finan—

ziert)_ In verschiedenen Landem, besonders
der USA, wird an diesem (AusgrenzungS-
)Femsehen seit Jahren blendend verdient.
Ausgrenzung deshalb, weil eine der wichti-

gen Errungenschaften, die Versorgung def

Menschen mit Femseh- und Radioinforma-
tion infrage gestellt ist. Mit dem Pay-TV
gehlt eine weitere soziale Selektion einher,
da Femsehen teurer wird. In Zukunft k6n—
nen europaweit EXCLUSIVE Programme
fiir zahlungskréiftige Kunden zusam'menge'
stellt werden! Fiir finanzschwache Kunden
wird Billigware zu Sonderpreisen ausge-
stoBen.
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Zeitschriften aus dem anarchistischen

und darijberhinausgehend - autono-

men und antiimperialistischen —

Spektrum stehen seit geraumer Zeit

vor der Situation zwischen Legalit’cit
und Illegalit'at, zwischen offensivem

politischem Anspruch Oder offensi-

Vem Bekanntmachen der “herzschla—

ge” entscheiden zu miissen. Wir

glauben zwar, daB diese Entschei-

dungen in erster Linie politiseh
motiviert sind, daB u.a. gerade auch

hier die Unterschiede von anarchisti—

Schen zu antiimperialistischen Kon-

Zeptionen sehr deutlicih werden, doeh

Wollen wir diesmal nicht zwischen

den diversen politischen Linien der

SOgenannten “Widerstandspresse”
trennen, sondern die Schwierigkei-
ten des Zeitungsmachens zwischen

§129a etc., Selbstzensur, zwischen'

“Strukturen aufbauen”, Repression
11nd “Selbstdemontage” anhand der

derzeitigen Geschehnisse allgemein
behandeln. Dabei wird leider deut—

1iCh, daB es nicht nur die herrschen-

den Bedingungen allein sind, die zu

den Schwierigkeiten fiihren, sondem

im Fall der Aktion und des Knipsel—
krant sind es sehr spezifische eigene

Verantwortlichkeiten, die zum De-

Saster gefiihrt haben.

Hinzu kommt: Die Unzertrennlich
hért auf, der freiraum vermutlich

ebenso; beide wegen mangelnder
Strukturen in der Szene; also wegen

mfslrlgelnderZuarbeit, Diskussion und

WiChtigkeit des jeweiligen Projekts;
béide betonen, daB nicht der finan-

Zlelle Oder repressive Aspekt fiir die

EDtscheidung ausschlaggebend
geWesen sei. Das naclhfolgende In-

teYView mit Beteiligten der

neugegriindeten Interim verdeutlicht
den reduzierten Anspruch dieses

Projekts und somit ebenfalls die

Schwierigkeiten des Zeitungsma-
chens .in der linksradikalen Szene;
erst reeht, wenn es um halblegales
Zeitungsmachen geht, das fiir die

Berichterstattung fiber militanten

Widerstand offen bleiben Will. Die

Verurteilung Fritz Storims, des pres-
serechtlich Verantwortlichen der

HamburgerSabotzu einem Jahr ohne

Bewahrung wiederum beweist, daB
solche Beriehterstattung legal. nicht
mehr [oder noch nicht, denn den

Kampf um dieses Stuck “Liberali-

'téit”, (besser formuIiert:) um unser

Recht, dfirfen wir nicht aufgeben!]
zu leisten ist, wollen wir nicht unno—

tig Menschen verheizen.

In dieser prekéiren Situation, in

der es trotz Libertarer Tage noch ,

immer kaum verbindliche Struktu—

ren der Linksradikalen gibt, platzt
die Redaktion derAktion nach einer

Vergewaltigung auseinander und for—

dert ein fibervorteilter Teil der Re—

dakteurInnen nun zum Boykott des

Wiederverkaufs, des Anzeigenaus—
tauschs etc. auf. In dieser Situation

zerstoren AnhangerdesKnipselkrant
die Ladenr'aume des linksradikalen
Buchladens Slagerzicht und die Ein-

richtung des internationalen

Infozentrums frontline in Fascho—

Manier, so daB‘sich fi‘ontline ge—

zwungen sieht, internatiOnal zum

Boykott von Knipselkmnt aufzuru-

fen. Ein wiister Grabenkampf, von

dem der SF besser die Finger lassen

sollte? Was diese Gesehichte (harm-
loses Wort) fur uns berichtenswert

macht, ist der fatale Mechanismus
um den Begriff “Verrat”, der auch in

derautonomen/antiimperialistischen
Diskussion um die Startbahn—Schiis-
se eine wichtige Rolle spielt und

1S

fehlende kol’lektive und antiautori-

tare Strukturen genauso verdeutlicht

wie die fehlende libertare Lebens-

einstellung der Beteiligten. Bei aller

Vorsicht sind wir der Auffassung,
daB falSche Solidaritéit mit solchen

Selbstzerfleischungsmechanismen
einer Weiterentwicklung linksradi-

kaler Ansfitze nur schadet, und daB

andererseits die jetzige Situation

dermaBen desolat erscheint, daB eine

Weiterentwicklung dringender als je
geboten ist; - allerdings konnen wir

'

sie uns nicht vorstellen, solange der

Gradmesser .Iinksradikaler Politik

allein der “radikale Widerstand” ist

und jegliche Entwicklung einer 1i-

bertaren Kultur als eigentliche Basis

hinten runterf'allt, verachtet wird.

Wir dokumentieren in dieser

Ausgabe die Stellungnahmen der

ausgestiegenen Aktions—Redakteur—

Innen und die Einschéitzung einer

“Revolutionéiren Initiative Amster-

dam” aus dem frontline-info. Zudem

versuchen wireine Kritik an der Son-

dernummer der AKTION zum The—

ma Vergewaltigung All dies sollte
unserer Meinung nach - trotz der

Verschiedenheit — im Zusammenhang

gelesen werden.

W'ahrend wir die/den Macher des

Knipselkrant nicht zu einer Gegen—
stellungnahme eingeladen3 haben,
hatten wir die verbiiebenen Aktions-
Redakteure ausdriicklich gebeten, zu

den Vorwijrfen Stellung zu nehmen;
jedoch keine Antwort erhalten. Wir
erwarten also fur den n'eichsten SF
eine solche.

W.H./SF—Redakti0n



sag,
daB Du

auf

Li nie biet.
Mann und

Genosse !

FrontlinelKnipmstelkraM
Aus den angebotenen Berichten des Buchla-

dens Slagerzicht, des autonomen Plenums

Amsterdam, der frontline-Redaktion haben

wir uns fur ausfiihrliche Ausziige aus dem

informativsten Beitrag der Revolutionéren

Initiative Amsterdam entschieden, weil er

am meisten die Vorgeschichte des Knipsel-
krant/Untersuchungsgruppe-Uberfalls be-

riicksichtigt; dies deshalb, weil wir glauben,
- dais die holl’andischen Verhfiltnisse hier nur

'

wenigen so bekannt sind, daB sie auf Vorin-
formationen verzichten konnen. (SF—Red.)

“Was ist passiert? . -»

Am Donnerstag, den 6.10.88 hat Paul
Moussault (Herausgeber des Knipselkrant)
mit einigen seiner “Genossen” aus Amster-

dam den linken Buchladen Slagerzicht und

das Internationale Info-Zentrum frontline'

angegriffen. Innerhalb einer Minute wurden

der Buchladen und das Info-Zentrum, die

sich in einem Gebéiude befinden, in einen

Haufen Schutt verwandelt. MitEisenstangen
wurde alles umgeschmissen und kaputtge-
schlagen, z.B. ein fast neuer Kopierapparat,
eine Schreibmaschine etc. Der totale Scha-

den betréigt mehr als 10 000 Gulden. Da-

riiberhinaus wurde vor dem Laden ein

Genosse von uns von Paul Moussault so

angegriffen, daB er sich im Krankenhaus
behandeln lassen muBte.

Der Angriff kam nicht aus heiterem

Himmel, er ist aus einem jahrelang sich

hinschleppenden Konflikt in der Amsterda—

.12
,

‘ a»
mer Besetzerszene entstanden.

Die Untersuchungsgruppe

- Die Amsterdamer “Genossen” von Paul

Moussault, die sich an den Zerstorungen
von slagerzicht/frontline beteiligt haben,
gehoren zu der sogenannten “Untersu-

chungsgruppe”. Sie bezeichnen sich selbst

als “politischen Flfigel der Besetzerbewe-

gung”. Es ist eine Gruppe von ca. 15 Lenten

mit einem harten Kern von 8 Leuten, die aus

der Besetzerszene kommen. Nachdem die

Besetzerbewegung naeh ’83l’84 an EinfluB

verlor, haben sie sich zum Ziel gesetzt “die
alte Bewegung abzubrechen Lmd auf deren

Trfimmem eine neue, gesduberte Bewegung
aufzubauen

”

. Mit dem Abbrechen waren sie
in den letzten Jahren schwer beschfiftigt.

Das alles resultiert aus der mangelhaften
Analyse, daB die Besetzerbewegung durch
“interne” Ursachen, wie Normverlust, Ver-
rat und Gekliingel kaputt gegangen sein sol].
Mit dieser “Sichtweise” stfirzten sie sich
1986 auf das Thema “Verrat”. Leute aus der

Besetzerszene, die aussagten oder andere
Leute verrieten, wurden hart angefaBt: ihre
Gesichter erschienen auf Plakaten, Adres-
sen wurden publiziert, Leute wurden be-
droht und eingeschiichtert.

Ein Beispiel: Anfang ’86 wurde in Nij-
megen ein besetztes Haus (“de marién-

burcht”) geraumt. Das Gebéiude wurde mili-
tant verteidigt. Zwei Monate spiiter wurden
8 Leute festgenommen. Dabei wurde zum

erstenmal der neue [binnenmarktgerechte;

Ram ,

SF-Red.] § 140 - vergleichbar mit dem §

129a in der BRD — benutzt: die Gcfangenen
wurden monatelang in U-Haft gehnlten mid
unter psychologischem Druck verhon. D1?
Besetzerbewegung in Nijmegen war darauf

fiberhaupt nicht vorbereitet; die Folge war.

daB sie fast alle aussagten. Dabei spieltefl
viele Faktoren eine Rolle: die Paranolfl

drauBen, die Tatsache, daB die Gei‘nngent’:n
anfangs schlechte Anwéilte besaBen. die SIC

zu Aussagen dréingten. Der wichtigste Fak—

tor war natiirlich, dais die BesetzerbeWC-

gung schon immer ein diffuse Bewegling
war, in der Leute aus verschiedenen Grun—

den aktiv sein konnten, unverbindlich und

ohne deutlichen politischen Inhalt.

Die U-Gruppe hat sich auf diese Sache

gestfirzt. Sie haben den Verrat nur unterfiem
Gesichtspunkt, daB mit den Verratem

“abgerechnet” werden muB, bekannt ge—

macht. Dabei nehmen sie stéindig Bezug flu
die Art und Weise, wie in Nordirland. Sud-

- afrika oder Nicaragua mit Verréitern umgc-

gangen wird (KnieschuB, Genickschui5
usw.).

Die “Diskussionen”, die daraufliin ent-

standen waren sehr destruktiv. Es ging‘nur
noch um die Methoden und absolut nicht

mehr um die Frage nach den Ursachcn V0“

Verrat: Das Fehlen kollektiver Strukturem

politischen Inhalten und Perspektiven.
-

Die Verratsdiskussion wurde von def
U‘

Gruppe nie konstruktiv gewendet: srebe'
nutzten sie nur als Mittel zur Einschiich-

temng, um die sogenannte “Sfiuberung der

/“



21
W

Bewegung” durchzufiihren und ihre eigene

Machtposition, die sie Anfang der 80erJahre

besessen hatten, zuriickzuerobem. . ..

.AnliiBlich derVerratsdiskussion hatsich

ein groBer Teil der Besetzerbewegung deut-

lich gegen die U-Gruppe abgegrenzt. Der

Zugang zu bestimmten Zusammenhfingen
wurde ihnen verweigert. Bei einigen Grup-
pen und in einigen Stadtteilen genolS die

Gruppe noch etwas Vertrauen aufgrund ihrer

gerechtfertigten Kritik an der Unverbind—

lichkeit der Bewegung. Dort wurde noch mit

ihr zusammengearbeitet.

Der AnlaB fijr die letzten Ereignisse

Das Café “erste h'ilfe” in Amsterdam—Ost

sollte renoviert und als politisches Cafe’ neu

eroffnet werden. Die Café-Gruppe bestand

aus l l Leuten, darunter 2 aus der Untersu-

Chungsgruppe. Kurz vor der Eroffnung ent-

stand ein Konflikt fiber einen wdchentlichen

Frauenabend im Cafe. Die 2 aus der U-

Gruppe waren vehement dagegen, weil das

getrennt Organisieren von Frauen sektiere-

risch sei und erzwangen eine Spaltung der

Gruppe. Konkret liefdies daraufhinaus, daB

die U—Gruppe das Café ijbemahm, indem sie

das SchloB austauschten und das renovierte

Café mit einem eigenen Programm eroffne-

ten. Sechs der restlichen 9 Leute fanden sich

damit nicht ab.

Sie publizierten ein Flugblatt fiber die

Ereignisse, worauf eine Frau der sechs von

der U-Gruppe bedroht wurde. Am 6.0kto-

ber “wiederbesetzten” die sechs mithilfe von

Sympathisanten das Cafe’, der Versuch der

U-Gruppe ins Café reinzukommen, wurde

vcrhindett. Als eine Art“Vergeltungsschlag”
SChlugen sie kurz danach bei slagerzicht/
frontline alles kurz und klein.

Hierdurch bekam der Konflikt einen

vollig anderen Charakter. Vom Stadtteil-

konflikt zum sta'dtischen, landesweiten, ja
internationalen Konflikt. Die, Untersu—

Chungsgruppe teilte spéiter mit, daB sie ge-
gCIi frontline/slagerzicht vorgegangen sei,
Wei] Leute von frontline an der Wiederbe-

setzung des erste hilfe-cafés beteiligt waren.

[AuBerdem fijhre frontline im Ausland eine

Hetzkampagne gegen die Untersuchungs—
gruppe und stelle den Widerstand in Ho]-

land in “viel zu rosigem Licht dar”.; SF-

Zusammenfassung]
Nach den Verwijstungen bei frontline/

Slagerzicht versuchte die Untersuchungs—

gruppe einen welteren Uberfall mit Eisen-

stangen auf die “erste hilfe”. Dieser Angriff
Wurde abgeschlagen. Ein Verteidiger wurde

dabei entffihrt, durchsucht und “verhort”. Er

Wurde gezwungen, Namen von Leuten zu

Ilennen, die an der Wiederbesetzung betei—

hgl Waren und sie drohten ihm, seine Knie

kaputt zu schlagen. Als den das nicht beein-

druckte, holte einer einen Apparat fiir Elek—

trosChOcks und sagte: “Jetzt erzéihlst du al-

168, Was du weiBt, sonst kriegst du ‘nen

lédlichen Schock”. Nachdem er etwas ge-

S‘lgt hat, muBte er zu all seinen Schlfisseln

die entsprechenden Wohnungen nennen,

bekam seine Sachen nicht zurfick und wurde

unter allerlei Bedrohungen auf die StraBe

gesetzt.
'

Wegen all dieser Ereignisse wurde am

selben Abend aufeinem stédtischen Plenum

beschlossen zurfickzuschlagen. Die Woh-

nung, die fiir die Entffihrung benutzt worden

war, wurde zertriimmert; ein im Umbau

begriffenes Cafe der U-Gruppe ebenfalls;
bei Gruppenmitgliedern gingen Fenster-

scheiben zu Bruch und politisch sollte die

Gruppe isoliert werden.

In der darauffolgenden Woche lauerten

Mitglieder der U-Gruppe fast ta'glich Leuten

auf und schlugen sie zusammen. Es waren

vor allem Leute, die nur am Rande mit dem

Konflikt zu tun batten und nicht gut organi—
siert sind. Bei fast all diesen Ereignissen ist

Paul Moussault beteiligt gewesen.
In der Nacht vom 27. zum 28. Oktober

drang die Untersuchungsgruppe in die “er-

ste hilfe” ein und verwfistete das Café total.

Brauchbare Sachen wurden geklaut. In den

darauffolgenden Tagen wurden bei verschie-

denen Wohnungen und gebéiuden die Schei—

ben eingeworfen und ein Ultimatum mit 9

.Fordeurngen wurde gestellt, bei dessen

Nicht-Beachtung ein besetztes Haus in der

Staatslieden'gelbuurt “dem Erdboden gleich—
gemacht” wfirde.

4

Aufdem stéidtischen Plenum wurde dann

beschlossen, etwas zu untemehmen, um dem

Terror ein Ende zu bereiten. Fast alle Aktio-

nen der letzten 4 Wochen waren mit Autos

untemommen worden. In dieser
,

Nacht

wurden 4 Autos zerstort, auch der Wagen
von Paul Moussault. In der Staatsliedenge-
buurt kam es dabei zu einer Konfrontation

mit Verletzten....[Auslassung, in der dem

Knipselkrant wird vorgeworfen, daB er der

Bewegung in Holland schade; SF]

Unser Verhéiltnis zum Knipselkrant im

Laufe der Zeit

Fur uns ist das Organisieren der interna-

tionalen Diskussion fibers revolutionéiren

Kampf, ijber Praxis und Theorie von groBer
Wichtigkeit. Gerade dies hat _uns lange
gehindert, gegeniiber dem Knipselkrant
deutlich Stellung zu beziehen. Einerseits

wollten wir den Bullen nicht in die Hande

arbeiten, andererseits war da unser eigener
Opportunismus: wir fanden es lange recht

bequem, monatlich eine Fiille von Infos,

Erkl‘amngen und Diskussionspapieren aus

verschiedenen Lindem gebfindelt zu be—

kommen. Wir hatten auch keine Lust, un-

sere Zeit und Energie in so eine Konfronta—

tion zu stecken, deren Konsequenzen wir

schwer fibersehen konnten. Wirhaben daher

bis vor kurzem lediglich Abstand genom-
men von der Zeitung und ihrem Zusammen-

steller. Unabhéingig vom Knipselkrant ha—

ben wir eigene Kontakte zu Genossen ande—

rer Lander entwickelt. Frontline und slager-
zicht sind konkreter Ausdruck dlieser Ent-

wicklung Im Februar ’88 ist slagerzicht
von Groningen nach Amsterdam umgezo-

gen und zusammen mit frontline unter ein

Dach gezogen. Trotz der politischen Unter-

schiede (Autonome-Antiimperialisten) hat

sich die Zusammenarbeit zu einem lebendi-

gen Teil des politischen Kampfes liier

entwickelt. . . .[Auslassung zur diffusen Enl—

wicklung antiimperialistischen Widerstands

in den Niederlanden bis hin zum KongreB
“Solidaritfit und Widerstand” im November

1987 und dem Auftreten der rara-Gruppe,
die Anschléige gegen Einrichtungen Slid-

afrikas 0.2L unternimmt; SF-Red.]
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Die Position des Knipselkrants
hinsichtlich des Widerstands in

den Niederlanden

Um die Position von ‘de Knipselkrant’
deutlich zu machen, ist ein geschichtlicher
Rfickblick notig. Der Knipselkrant erscheint

schon seit August ’78. Er war eine Initiative
von der roten Widerstandsfront (rvf). Das

war eine antiimperialistische Gruppe, die

von ’77 bis ’80 aktiv war. Ihr Hauptziel war

es, Propaganda ffir den bewaffneten antiim-

perialistischen Kampfanderswo zu machen;
namentlich in der BRD, Italien und Pala-

stina.. . .

'

Paul Moussault ist praktisch die einzige
fibriggebliebene Person aus dieser

Gruppe. . .er war von Anfang an am Knipsel-
krant beteiligt...[Auslassung: Vorwfirfe

gegen die Arbeitsstmktur im Knipselkrant,
hierarchisch, frauenfeindlich usw.; SF]

Die Infos, die fiber das Postfach reinka—

men, wurden als personlicher Besitz ange-
sehen und manchmal sogar als Tauschmittel.
gebraucht, um daffir bestimmte Gegenlei-E
stungen zu erhalten. Infos fiber den revoaf

lutionaren Kampf also als Handelsobkjekt,
als Ware.

Eines der sich wiederholenden Proble—

me war LB. das Zurfickhalten von Erkla-

rungen. Es muBte manchmal tagelang
“gebettelt” werden um wichtige Texte und

Erklarungen, die der Knipselkrant im Besitz

hatte, zu bekommen....[Auslassung: Bei-

spiele kritikwfirdiger Veroffentlichungen
und Vertriebsar’ten; SF]

Durch die Repression gegen Zeitungen
in anderen west-europaischen Landem, wie
z.B. L’Intemationale, Ligne Rouge, Radikal

u.a., hat der Knipselkrant im Laufe der Jahre

eine standig wichtigere intemationale Funk-

tion bekommen. Die Tatsache, daB die nie—

derl‘andische Gesetzgebung bezfiglich die-
ses Punktes noch nicht an das europ'aische
Niveau angepaBt war, machte es bis dahin

noch moglich, ein solches Blatt hier heraus-

zugeben. In den Niederlanden selbst hatte
die Zeitung allerdings fast keine Basis. Vom

Knipselkrant wurde hier auch wenig daffir

getan ...[z.B. Keine Erkléirungen von hol-
landischen antiimpen'alistischen Gruppen
wie rara; keine Berichterstattung zum ProzeB

gegen René (rara—Mitglied) etc./SF-Red.]

Der Knipselkrant und die

Untersuchungsgruppe

Die Verbindung zwischen Knipselkrant
und Untersuchungsgruppe datiert von

Anfang 1987. Sie kam um das Thema

“Verrat” zustande. dadurch, daB der

Knipselkrant zu 99% aus Texten,

Erkléirungen von anderen plus

Zeitungsausschnitten bestanden hat, war es

ffir den/die Macher einfach, sich dahinter zu

verstecken. Selten Oder nie, hat der

Knipselkrant selbst an Diskussionen

teilgenommen. ...[wenige Ausnahmen,
darunter Folgende: ]

Ende 1986 kam es zu einer Welle von

Kritik am Knipselkrant nach einigen fiblen

_
Beitragen der Redaktion. So wurde in Nr.23
eine Art Fal‘nndungsplakat abgedruckt, auf
dem ein Peter Bormans (Ex-Mitarbeiter der

Zeitung Ligne Rouge) beschuldigt wurde,
ein Bulle zu sein, und es wurde dazu

aufgerufen, ihn zu exekutieren oder seine
Kniescheiben zu zertrfimmem. Belohnung
daffir sollte “ein lebenslanges Gratis-
Abonnemenl des Knipselkram" sein; fiber
sein Foto war eine Zielscheibe
gezeichnet.. . . [weitere Beispiele, die wireuch

ersparen wollen/SF-Red.] . ..

Was die Affaire Peter Bormans betrifft,
...war einiges deutlich geworden:

1. Peter Bonnans scheint kein Bulle zu

sein. Er hat zwar offentlieh in einem
Interview behauptet, daB die CCC von den
Bullen manipuliert wfirden, was natfirlich

Verleumdung ist, aber es gibt nicht das

geringste Indiz daffir, daB er selber ein Bulle
ist.

2. Bei Ligne Rouge haben anscheinend
wirklich einige Infiltranten gesessen; daraus
hatte Peter Bormans abgeleitet, daB dies
auch bei den CCC der Fall sein mfisse.

Abgesehen davon, daB der Knipselkrant
also dazu aufgerufen hatte, jemanden zu

exekutieren, der kein Bulle ist, gab es auch
einen engen Kontakt zwischen Ligne Rouge
und dem Knipselkrant. 1986 hatten sie eine

gemeinsame Broschfire rausgebracht. Das
sollte doch sicherAnlaB zu einergrfindlichen
Selbstkritik sein, aber darfiber wird kein
Wort verloren._ ...

Der “Fall” Hans Alderkamp
Am 25. Mai 1988 wird Hans Alderkamp

beim Grenzfibergang Helmstedt wegen des

Verdachts des Transports/der Verbreitung
des Buches “Widerstand heiBt Angriff”
verhaftet. Nach seiner Verhaftung trat Paul
Moussault offentlich als sein “Sachwalter”
auf. Jede Form von Offentlichkeit wurde

jedoch vermieden, und anderen Leuten
wurde zu verstehen gegeben, daB sie nichts
untemehmen dfirften. Erst nach 6 Wochen
wird die Verhaftung offentlich bekannt,
durch ein Radio—Programm! Es wird kein

einziger Schritt unternommen um

offentliche, offensive Solidaritéit im

Zusammenhang mit dieser Verhaftung zu

organisieren. Niemand begreift das. . .. Ende
August finden in verschiedenen Stadten der
BRD

'

Hausdurchsuchungen start,
anscheinend im Zusammenhang mit der

Verhaftung von Hans Alderkamp. Im
Knipselkrant wird das “groBe Schweigen”
auf zweifelhafte Weise gebrochen. Wegen
eines unsinnigen Grundes distanziert man
sich von Hans Alderkamp. Er wird

beschuldigt, “ein typisches Beispiel ffir
Liberalismus” zu sein. Der “Herausgeber
des Buches” erkl'art implizit, daB Hans

Alderkamp tatsa'chlich mit ihm
zusammengearbeitet hat und liefert so neues

Material ffir die Konstruktion der deutschen
Justiz.

SchluBfolgerung

(...) Bei der Beurteilung dieser ganzen
Situation muB unserer Meinung nach das

revolutionare Prinzip “Menschen nach ihren
Taten beurteilen anstelle nach ihren Worten

zentral stehen. In bezug aufden Knipselkrant
bedeutet das, daB das Blatt nicht gelrennt
von der Handlungsweise, der polilischen
Praxis seines Zusammenstellers gesehcn
werden kann. Paul Moussault handelt ml!
seinem Auftreten objektiv wie 6'.”
Provokateurund funktionalisiert sich ffirdie

Interessen des Staales und des Kapitals,
dadurch, daB er den radikalen Widerstand
hier in den Niederlanden angreift und

versucht, diesen zu zerstoren. Darum kann

der Knipselkrant nicht langerals eine Zeitung
ffir die revolutionare Linke gesehen werden.

Wir wollen eine internationals
Diskussion fiber den Boykott dBS

Knipselkrant. Dabei geht es uns vor allem

um den Produktionsaspekt: daB donhin keine

Erkl'zirungen mehr geschickt we rden. . . .”

KUHDISTAN-HUINDBRIEF
Nanhrichlen und lntormationen vom

Nationalen lBefreiungskampf Kurdistans

und van der Solidaritalshewegung

Vierzehntéglich aktuelle Nachrichten und

Berichte fiber den Befreiungskampf in
g

Kurdistan. fiber die Tfirkei-Hilfe der BRD.

fiber die Ven‘olgung von Kurden in der

BRD durch die Staatsschutzorgane‘ fiber

den Widerstand in der Tfirkei und in der

BRD gegen dliese Politik.

Herausgeb‘er: Federation der patrioti-
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Gegenalnfo
btr. AKTION

von Ex—Aktionsmitarbeiterlnnen

“Als Ex—Aktionsmitarbeiterlnnen wollen wir

die Auseinandersetzungen innerhalb der

Frankfurter Redaktion des anarchistischen

Magazins AKTION ausgelfjst durch die

Vergewaltigungsdiskussion um einen Re—

dakteur darstellen. Dieser Schritt bundes-

weit an die Offentlichkeit zu gehen und

gleichzeitig zum Boykott an einem Projekt
aufzurufen, in das wir z.T. seit vier Jahren

sehr viel Energie, Kraft aber auch Geffihle

investiert hatten, ist uns sehr schwer

gefallenAber aufgrund der sich verschar~

fenden Auseinandersetzungen ist eine breite

Diskussion notwendig geworden. Zwar

scheint es erstmal “nur” um eine Vergewal—
tigungsdiskussion zu gehen, aber fiir uns

haben sich noch viele andere Frage'n ge-

stellt, wie wir zusammen leben, arbeiten

aber auch streiten wollen. Und es ist ver~

dammt schwer, nicht immer wieder in btir-

gerliche Reaktionsweisen zuriickzufallen.

Unsere inhaltliche Kritik zu der AK-

TIONsdiskussion stimmt mit den Beitr'aigen
eines Mannes aus der Mannergruppe und

der Frauengruppe des neuzuschaffenden

Zentrums in Frankfurt tiberein. Diese zwei

Beitriige sind in der neuen und Ieider vorerst

letzten Unzerrrennlich—Doppelnummer vom

Dezember 1988 nachzulesen. Daher gehen
wir auch nicht mehr auf die Auseinander-

sctzung Aktion contra Zentrum ein.

Der Gang der Ereignisse
innerhalb der AKTION

Die AKTION entsland 1980 mit der Kon-

zeption, ein Forum fiir libertéire Gruppen
und Einzelpersonen im Rhein-Main-Gebiet

zu scin. Eine Ausgabe sollte nach Bedarf

Von wechselndcn Gruppen gemacht wer-

den. Doch schon bald gab es einen festen

Redaktionskreis und die AKTION wurde

bundesweit zweimonatlich vertrieben. Schon

damals entstanden zwei Redaktionen - eine

in Frankfurt und eine in Karlsruhe. Nach

Weggiingen und einer Zahlungsunféihigkeit
gegenijberderKarlsruher Druckerei erschien

Ende ’83 bis Anfang ‘85 keine Ausgabe
mehr.

Erst mit der Reorganisation der Frank-

furter Szene durch ein Anarcha/o-Plenum

1984entsland eine fastkomplettneue Frank-

furter Redaktion, mit der auch die finanziel-

16 Gesundung voranging. Zwischen 1985

und 1987 bestand eine ziemlich konstant

zirbcitendc Gruppe in dem von der AKTION

mitbcgriindcten Libertfiren Zentrum, was

sich sowohl inhaltllich als auch von der

Pmktischen Arbeil her positiv auswirkte.

Auf den Libertiiren Tagen 1987, die die

AKTION mitinitiierte, gab es Viele neue

Kontakte und Diskussioncn bis hin zu Trau-

men von einer anarchistischen Tageszei-
lung.

Kurz danach stieg das letzte Griindungs-



mitglied nach heftigen Auseinandersetzun—

gen aus der Redaktion aus und etliche neue

Leute kamen hinzu. Hierbei entstand eine

neue Konfliktlinie zwischen “alten” ulnd

“neuen” Redakteurlnnen. War das urspriing-
liche Konzept und die Arbeitsweise der

AKTION wahrend den letzten Ausgaben
schon immer mehr verloren gegangen, ge-

riet es jetzt dutch die Veranderungen in der

Redaktion ganz in Vergessenheit. Trotz

mehrmaliger Versuche gelang es nicht eine

neue gemeinsame Grundlage zu schaffen

und die Zusammenarbeit erschopfte sich in

Techniks.

Nach dem 2.1 1.87 entwickelten wir fiir

zwei Ausgaben nochmals Power, um .der
staatlichen Repressionswelle im Zusammen-

hang mit den Schussen an der Startbalnn

West etwas entgegenzusetzen. SchlieBlich

waren wir als AKTION und Libertiires

Zentrum direkt davon betroffen. Dies ver-

kleisterte fLir kurze Zeit die sich abzeichnen»

den Widersprijche und Konflikte. Die mei-

sten Redakteurlnnen konnten mit der Ver-

drangung leben.

lm Frijhjahr 1988 fiberlegen zwei Frau—

en, vorléiufig nicht mehr bei der AKTION

mitzuarbeiten, da sie fiir sich momentan

keine Perspektive einer weiteren Ausein-

andersetzung und kollektiven Zusammen-

arbeit sehen.

Die Konflikte

- Es besteht kein Kollektiv mehr, da das

Vertrauen zueinander verloren ging
- der Diskussionsstil ist hart und patriarcha-

lisch
— die inhaltliche Diskussion kommt nicht

zusammen, d.h. keine Redaktionsartikel
— Der Zeitdruck durch den sechswochigen

Erscheinungsrhythmus ist zu hoch
— wichtige lnhalte werden nicht erarbeitet,

sondem Libernommen
- die AKTION verkommt zur Flugblatt-

sammlung oder zum Forum individueller
‘

“Meinungen” der Redakteurlnnen
- die verkaufte Auflage sinkt von 2500 auf

unter 1700 (Ausnahme: Startbahn-Num-

mer)
~ die Verankerung in den Regionen trotz

Regionalredaktionen ist auBerst schwach

(im Rhein~Main-Gebiet werden kaum
noch Exemplare verkauft). ..

Als Konsequenz daraus wollten einige kei-
ne neue Nummer nach der Nr.35 (Mai ’88)
mehr machen, bis diese ganzen Probleme'

gekliirt sind. Dazu kommt dann die Nach-

richt, daB ein Redakteur vorjetzt vier Jahren

“seine” damalige Freundin vergewaltigt
hatte. Zu guter Letzt wurden dem Libertaren

Zentrum aufJuni ’88 die Raume gek'tindigt
und die AKTION stand vor der Diskussion,
mit welchen Leuten und Gruppen sie ein

neues Zentrum machen wollte.

Auf der Redaktionssitzung, bei der die

Vergewaltigung zur Sprache kam, erklairt

der presserechtlich Verantwortliche, daB er

mit M. (= Mann, der vergewaltigt hatte)
nicht mehr weiter zusammenarbeiten kann.

Sehr schnell ist ffir die anderen Redaktions—

mitglieder klar, daB sie erstmal mit M. wei-

ter diskutieren und zusammenarbeiten wol-
. len.

Die Schnelligkeit und die Art und Weise
wie dieser EntschluB zustandekam, zeigte‘
dann~fiir eine der sich Schon im Frfihjahr
zurfickgezogenen Frauen endgfiltig, daB sie
sich mit dieser Redaktion nicht mehr ausein-
andersetzen konnte und zusammenarbeiten
wollte.

In diese Situation kommt ein § 129a-
Verfahren wegen angeblichen Werbens fiir
eine terroristische Vereinigung (Rote Zora-
Interview Nr.34). Wegen der desolaten Si—
tuation der Redaktion wollen wir uns nicht
auf einen politischen ProzeB einlassen,
obwohl die Ausgangsbedingungen bei einer
intakten Gruppe gut gewesen waren. So
wurde ein Deal mit der Staatsanwaltschaft

gemacht und die Sache abgebiigelt.
Die Aktivitaten um die von der Hambur—

ger Redaktion gemachte Nummer 36 ver-

schijtteten die letzten Reste der eh schon

sparlichen lDiskussion um die Vergewal—
tigung.

In die Zeit September/Oktober fallen
dann die BeschlfiBe, daB die neue Zentrums-

gruppe mit M. nicht zusammenarbeiten will
und als Reaktion darauf, distanziert sich fast
die ganze Redaktion von der Zentrumsgrup-
pe und geht somit den Weg der Selbstisolie—
rung. Mit dem Riicken an der Wand werden
die Reaktionen der AKTION auf ihr politi-
sches Umfeld immer heftiger und das Ni-

veau der Auseinandersetzung kann mensch
in derSchwerpunktnummerVergewaltigung
nachlesen. (Nr.37)

Von vielen Frauen und auch Miinnern

kam inzwischen die Kritik, daB eine Frau,
die vergewaltigt wurde, mit dieser Schwer-

punktnummer rein gar nichts anfangen kann.

Diese Ausgabe diene eher der offentlichen

Bewaltigung intemer Psychos...
Ende Oktober/Anfang November ver—

lieBen dann die letzten zwei Kritiker die

AKTION, da die Fronten sich noch mehr

verharteten und es fiir sie keine personliche
und politische Perspektive mit der Rest-
Redaktion mehr gab. Damit waren fast alle

“alten” Redakteurlnnen aus der Redaktion

ausgestiegen (worden).
Diesselben trafen sich zu einer Aufar-

beitung und stellten dabei fest, daB sich

durch ihre unterschiedlchen Hoffnungen in
die AKTION zwar unterschiedliche Aus-

stiegszeitpunkte ergaben; daB die Griinde
aber bei allen in den beschriebenen Kon-

fliktpunkten innerhalb der Redaktion lagen
und nicht daran, daB die Leute kein Interesse
mehr an der AKTION hatten. Es entstand
der EntschluB gemeinsam eine neue Zeitung
zu machen.

Um einen Kampf darum, wer nun die

richtige Redaktion ist und die AKTION
weitermacht, zu vermeiden, wurde von uns

der Vorschlag eingebracht, die Sach- und
Geldmittel (u.a. das Archiv, die Schreibma-
schine, der Verteiler, ca. l0.000.-DM), die
im Lauf der Jahre kollektiv aufgebaut wur-

den zu verteilen. Dies wurde mit Spott und
Hohn von seiten der Rest-Redaktion quit—

..m—=_._
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tiert. Ganz unanarchistisch wurden alle

Vorschlage abgeb'ugelt, mit dem Wissen, eh

am langeren Hebel zu sitzen. Zum Teil war

die AKTION plbtzlich arm und vorm finan—

ziellen Kollaps, zum anderen wurde von uns

ein genau ausgearbeitetes Konzept verlangt
und wenn dies den Damen und Herren der

Rest-Redaktion zusage, konne mensch auch
gnéidigerweise nen Tausender rfibersclne-
hen. Dies ist eine Frechheit, zumal dlC

AKTION selbst zur Zeit nicht mal annii-
hemd ein Konzept vorweisen kann. Wn‘

interpretieren die Situation so, daB sich der
Rest-Redaktion hier zum erstenmal die

Méglichkeit bot, in eine scheinbare Offen-
sive zu kommen, nachdem die ganze Zeit

Druck von auflen auf sic gemacht wurde

(Druckerei, Zentrumsgruppe, inzwischen

auch FAU).. ..

Eine weitere Eskalation crgab sich aus

einem Vorfall, der die langjiihrige Drucker-

‘

ei der AKTION betraf. Wiihrend des Drucks

der VergeWaltigungsnummer wurde die

AKTION von den Druckerlnnen mit einem

Eindruck versehen, der die Stellungnahme
der Druckerei zur Vergewaltigung enthielt.
Da wir kommen sahen, daB dies nicht auf

Verstandnis stéllfit und wahrscheinlich - wie

auch geschehen — der Eindruck fiberklebt
werden wiirde, haben wir uns einen Teil der

Auflage besorgt, der nun nicht fiberklebt ist.

In diesem Zusammenhang erschienen nun

die vier Leute der Rest-Redaktion bei einer

Ex-Redakteurin und veranstalteten unter

heftigem Sturmklingeln eine Art Belage-
rungszustand vor ihrer Wohnungstiir, um

mit dieser Drohgebfirde die Herausgabe der

bei ihr gar nicht vorhandenen sondern nur

vermuteten Teilaufagc 1”

verlangen....[herausgenommene Passage:
die Schreibmasehine wird von der Rcst—

Redaktion nachts aus einer anderen Woh—

nung eines Ex—Redakteurs geholt. wobei die

Art und Weise als geplante Uberrumpelung
einzustufen ist; SF]

Solchen Leuten sprechen wir das Recht

ab, sich anarchistisch zu nennen. Sic scha—

den mit ihren Verhaltensweisen ganz kon—

kret den anarchistischen Idealen und def
Bewegung. Obwohl wir diesen Idealen 1n

unserem Alltag sicher auch nicht gerechl
werden konnen - dafijr sind es eben ldeale -

gibt es fijr uns dennoch eine, nicht einheit—
lich definierte Grenze, bei der wir sagen.m1t
solchen Leuten wollen wir nichts mehr zu

tun haben.

Diese Grenze Iiegt fiir uns zum einen da,

wovon ihrer Seite eine konstruktive Diskus—

sion verweigert wird, zum andercn dorl. wO

sie versuchen mit sehr dubiosen Mcthoden
(Konto sperren lassen etc.) ihr venncmt—

liches Recht durchzusctzen. Eine sehr trau—



rige Position hat dabei eben M. inne, an

dessen Verhalten ja schlieBlich die Diskus-

sion eskalierte. Es ist richtig, daB er sich der

Vergewaltigungsdiskussion stellte und sie
'

zum Teil von der Redaktion einfordern

mulSte.Aberdiese Offensive entsprangnicht
dem Bedtirfnis nach Bewéiltigung eigener,

patriarchaler Strukturen, sondern eher dem

Motto: Flucht nach vorne antreten, Verge—

wziltigung verarbeiten, ansonsten so weiter

machen wie bisher. Dies zeigte sich daran,

daB M. nicht bereit war, seine informelle

und praktische Mach(k)erposition innerh’alb

der AKTION in Frage zu stellen. Aufeinem

Redaktionstreffen im September, als es urn

Motivationen ging, die AKTION so wie

bisher weiterzumaehen, war er der einzige,
der diese Position mit Vehemenz vertrat.

Alle anderen wollten “so” nicht mehr wei—

termachen oder waren am Uberlegen, prinzi-

piell auszusteigen....[Auslassung: Weitere

Vorwfirfe und Spekulationen fiber M.Rolle

beim Vorgehen gegen die Ex-RedAKTION—

iire; SF-Red.]
Wir fordern eine politische Isolierung

der AKTION und eine Diskussion dariiber.

Das ist fijr uns kein Kleinkrieg zweier Frak-

tionen einer Zeitung, die mensch von auBen

amilsiert betrachten kann. Wir fordern von

allen Gruppen und Menschen aus dem an-

archistisch-autonomen Spektrum, daB sie

sicli informieren und ein Verhiiltnis zum

politischen und sozialen Umgang mit dieser

Situation finden.... Konkret geht die Auf—

forderung an die Wiederverkéuferinnen,

genau zu fiberlegen, ob und warum sie die

AKTION weitervertreiben wollen. Zum

anderen konnen sie unsere finanzielle Posi-

tion dadurch stiirken, daB sie mit uns die

offenen Aktionsausgaben abrechnen.Dadie

Rest-Redaktion inzwischen so geschrumpft
ist, daB wir sie fiir eine inhaltliche Arbeit

nicht mehr f'Lir féihig halten, erheben wir ftir

den Fall des Kollaps’ den Anspruch auf die

ganzen Mittel. Im Moment sehen wir ftir die

RestaRedaktion keine politische Existenz—

berechtigung, da die AKTION nicht mehr in

Diskussionen eingreift, sie aufgreift oder sie

gar initiiert.

An die anderen anarchistisch/autonomen
Medien geht daher der Aufruf, keine Aus-

tauschanzeigen mehrzu verb'ffentlichen und

zu versuchen, das entstehende Infoloch

abzudecken.

Zu den Regionalredaktionen

Die Zeit zwischen 1985 und 1987 war die

fruchtbarste Zeit der Regionalredaktionen,
obwohl auch in dieser Zeit die Redaktionen

immer nur sporadisch arbeiteten. Die ein-

zigen, die sich bisjetzt praktisch und inhalt—

lich zur Vergewaltigungsdiskusion verbal»

ten haben, waren die drei Hamburger
AKTIONa‘re. Die Gottinger Redaktion hat

sich aus inhaltlichen Griinden aufgelost und

arbeitet jetzt beim FAU-Organ “Direkte

Aktion”mit. Die Rhein—Ruhr—Redaktion liegt
im publizistischen Schlaf und wir wissen

nicht ob und wie es bei ihnen weitergeht,
geschweige denn ihre Position zur Verge-
waltigung. Der Darmstéidter Redakteur hat

sich wohl aus persbnlichen Bindungen auf

die Seite der Rest—Redaktion gestellt. Ob-

wohl er iiber die Vergewaltigungs-Schwer-

punktnummer informiert war, gibt es be—

zeichnenderweise keinen Artikel zu diesem

Thema aus Darmstadt. Denn gerade als vor

einem‘ halben ‘Jahr die Diskussion in der

AKTION losging, wurde auch in Darmstadt

Em

Photo: Herby Sachs

ein Vergewaltigungsfall innerhalb der Sze-

ne offentlich. Aber dazu stand nichts in der

AKTION. Allen Redaktionen gemeinsam
ist, daB die inhaltliche Arbeit darniederliegt
oder an Einzelpersonen hiingt. Das Konzept
der Regionalredaktionen ist flir uns aufdie-

ser Basis erstmal gescheitert.

, Perspektiven

Wie schwierig es ist, bundesweeite Zei-

tungsstmkturen aufzubauen. zeigt aueli das

Beispiel des autonomen Blattes Unzcrtrcnn—

lich. Nicht mangels Geld oder wegen Re»

pression, nein, durch die Unfiihigkcit sclbst-

bestimmte Strukturen aufzubauen, die kon-

tinuierlich und in der Szene verankcrt arbei—

ten, ist das Projekt gescheitert. 1m Prinzip
gilt fiir die AKTION das Gleiche, vom Frei-

Ijaum horen wir éihnliches. :

Ftir einige Ex-AKTIONijre ist eine

Konsequenz aus den Fehlem und dem Schei-
tern der AKTION, eine Zeitung aus der

Region heraus zu machen. D.h. wir wollen
aufalle Fiille weiterZeitungmaclien, weil es

uns SpaB macht und wir die Vermittlung
unserer Inhalte nach auBen. ,als striiflicli

vernachliissigt ansehen. Gerade wieder der
Uni-Streik in Frankfurt hat uns gezeigt, daB
die Infos und Inhalte des dortigen anarchis—

tisch/autonomen Uni-Plenums sehr neugie—
rig und interessiert von sogenannten Nor-

mala/os aufgenommen wurden. In unserer

Konzeption fiir eine neue Zeitung wollen
wir gerade auch solche Leute erreichen.
Dies geht aber nur, wenn konkrete Probleme
in einerZeitung angepackt werden, mit denen
wie in einer Stack/Region konfrontiert sind.

Unsere Kontaktadresse: AKTION, 0/0

FKK
, Schleusenstrj 7, 6000 Frankfiirr
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2‘
Eni Vnergewaltigug

’

und die AKTION -

eine miBlungene Son-

dernummer

van Friederike Kamann

Nachdem die Frankfurter Geriichte um eine

Vergewaltigung durch einen AKTION—

Redakteur auch bis zum Schwarzen Faden

durchgedrungen waren, war ich sehr ge-

spannt auf die angek‘undigte Auseinander-

setzung damit in Form einer Sonder- oder

Schwer‘punktnummer. Mit der Nummer 37

liegt sie nun vor.

Wer abererwartet, eine Sondemummer zum

Thema “Vergewaltigung” in den Handen zu

haben, wird enttauscht. Obwohl die AK—

TION'are sich mehrere Monate Zeit zur

Diskussion nahmen, ist das Ergebnis mehr

als mager. Kein Beitrag setzt sich konkret

mit der Vergewaltigung auseinander, die ein

langj’ahriger AKTION-Redakteur vor ca. 4

Jahren an seiner damaligen Freundin be-

ging. Auch finden wir keinen Artikel, der

sich explizit auf den Problemzusammen-

hang von Vergewaltigungen in unserer se-

xistischen Gesellschaft bezieht. Diskutiert

wird dagegen breit und bis zum Ermijden

lang in ewigen Wiederholungen in den State-

ments derRedakteurInnen und Angehorigen

des politischen Umfelds fiber die Konse-

quenzen, die die Rest-AKTION’s-Redak-

tion aus einer “Saurerei” eines ihrer mann-

lichen Mitglieder -”M”- zu ziehen bereit ist.

“RausschmilB” oder nicht ist hier die Frage.
Auf die Tatsache der Vergewaltigung rea-

gieren die indirekt Betroffenen durch die

Bak hilflos. Sei es, d—ie icll gar nicht

einig sind, ob es nun wirklich eine war, weil

es laut Selbstaussage des Titers gar nicht

zum Koitus kam, sondern er sein betaubtes

Opfer “nur” als Wichsvorlage benutzte und

diese Situation hinterher selbst als besch‘ci-

mend empfand. Sei es, daB sie erschrocken

den moglichen Zusammenhang zwischen

“Mackerverhalten” und Sexismus zu ahnen

beginnen und die daraus abgeleitete Berech-

tigung der feministischen Bezichtigung des

“potentiellen Vergewaltigers” in jedem
Manne, und nun offentlich erst einmal in

sich gehen. Denn Macker sind sie wohl alle

irgendwie, die Herren von der AKTION, so

bekennen sic in ihren Artikeln. Und Macker-

innen noch dazu. Also ist niemand/frau ohne

diesen Tadel und “M” fall: unter diesem

Aspekt gar nicht so aus dem Rahmen. Statt

sich von “M” zu distanzieren, miisse man

sich deshalb erst einmal an die eigene Nase

fassen. “M”’s Verhalten wird sogar noch

positiv bewertet: Denn er stellt sich der

offentlichen Diskussion. Er hat dazu die

Nerven, den (mannlichen) Charakterpan-
zer. Er hat sich “gebessei’t”, das miissen wir
seinen Freunden und Freundinnen wohl

glauben. Denn wir “kennen ihn nicht so, wie
sie ihn kennen!”

Mit dieser letztendlich also rein privaten
Argumentation begrfindet die Rest-AKTI-
ON-Redaktion aber nicht etwa nur, daB sie
weiterhin freundschaftlich zu “M” halten,
sondem auch, daB sie sich als Redaktion
politisch nicht von ihm als Mitarbeiter tren-

nen.

Diese Haltung wurde aber nicht von allen
Mitarbeiterlnnen geteilt - und so kam es in
der Zwischenzeit zu einigen Austritten,
Distanzierungen, Rangeleien: 3 horen ganz
auf, Zeitungen zu machen, 4 wollen eine
neue Zeitung machen; die Rfickseite der
Nr.37 ist verziert mit einem Abziehbild, das
eine Stellungnahme der Druckerlnnen zen-

siei’t. -

Mit der Diskussion um “M”’s Tat, deren

Tragweite s‘amtliche Beitrage der Verge—
waltigungsnummer iiberhaupt nicht begrex—
fen, aufier daB es wohl eine “Riesensauerel”

war, die “absolute ScheiBe”, wurde die

AKTION zu einem Zeitpunkt konfrontiert.

315 die weitere Existenz des Blattes ohnehi'n
aufgrund inhaltlicher und gruppcndynaml-
scher Zerfallserscheinungen auf der Kippc
stand. M’s Entscheidung, aus dcr Verge—

waltigung far sich selbsz keine politisc/zen
Konsequenzen zu ziehen und sie nach w1e

vor als privaten MiBgriff zu betrachten. den

er bereut, schob der Redaktion einen weiter—

en Schwarzen Peter zu, - sich fur Oder gegen
ihn zu entscheiden. Wiire es ihm wirklich

um das politische Projekt AKTION ge-

gangen, hatte er von sich aus die Konse—

quenz gezogen, aus der Redaktion auszu—

scheiden. So drangterdie anderen. fiir ihn in

den “Ring” zu steigen‘ (8.2), und gibt sclbst

nur eine magere Schilderung des Tather—

gangs von sich.

Daran, daB sie sich aus “alter” Frcundselmft

ffir “M” entschied, wird die AKTION nun

seheinbar endgijltig zerbrechen. Sie ist in

Frankfurt politisch so gut wie isoliert und

hat sich in den Augen eines GroBteils der

Leserbasis diskreditiert. Ehemalige Mitar-

beiterInnen rufen zum Boykott auf.

Dagegen versucht die Rest-Redaktion mit

der Sondemummer anzuschreiben. Dcr

Versuch diirfte aber wohl griindlich miB—

lungen sein:

Statt ganz klar deutlich zu machen. dafi cine
Vergewaltigung Ausdruck eines hierarcln-

schen Machtverhaltnisses zwischcn Mann

und Frau ist und daher mil Anurchismus

aber auch gar nichls zu tun haben kann.

versuchen sie um Verstiindnis dal‘iir z‘u
werben, daB auch Anarchislcn kcine Heill—

gen sind, sondern eben Miinner. Eine Aus-

einandersetzung mit dem zugrundelicgcn-
den Sexismus ist nirgends zu linden. Stall
dessen aber spaltenweise vordergrdndlgc
“anarchistische” Reflexionen Uber dus



“Strafen”, den adaquaten’Umgang mit Leu-

ten, die den anarchistischen Prinzipien
zuwiderhandeln, fiber die Berechtigung von

Gewalt, den Umgang mit dem politischen
'

Gegner etc. Eine Quintessenz: “Wenn wires

ernst meinen mit unserem Konzept fiir eine

anarchistische Gesellschaft, mtissen wireben

mit Mensehen umgehen lemen, die gegen
elementare Regeln des Zusammenlebens

verstoBen.” (8.9)
Eben nicht! Sondem, wir miissen alles dafiir

tun, diese Regeln erst einmal bei uns, unter

uns umzusetzen und elementare Regelverle—
tzungen bloBstellen! Sonst bleiben sie ledig-
Iich private Probleme.

Ist fur die AKTION eine Vergewaltigung
ein Kavaliersdelikt?

Wie ware Mann damit umgegangen, ware

‘ein Redakteur nicht als Vergewaltiger son—

dern als ehemaliger V—Mann entlarvt wor-

den, der sich heute als Anarchist begreift
und alle Verbindungen zu den Nachrichten-

diensten vor 3 Jahren abgebrochen hat? Oder

als Ex-Fascho, der friiher heutige politische
Freunde bekampft hatte, aber dann in sich

gegangen ware? Und so eine politische
Kehrtwendung kommt mir, ehrlich gesagt,

plausibler vor, als daB jemandem, der noch

vor 3 Jahren solch ein Verhaltnis zu Frauen

hatte, daB er seine Freundin vergewaltigte,
sowas heute nicht mehr zuzutrauen ware.

Denn eine Vergewaltigung ist Ausdruck

einer méinnlichen sexuellen Haltung (nicht
wie in der AKTION angedeutet, allein die

Spitze einer ‘Chaosbeziehung’), die Frauen

nur als Objekte zur eigenen Lustbefriedi-

gung ansieht. Der mogliche Widerstand der

Frau wird mit Gewalt ausgeschaltet, um sie

sich sexuell verfiigbar: BEHERRSCHBAR
zu machen. Um solch eine sexistische

Haltung abzubauen, die in ihrer Substanz

Herrschaft ist, bedarf es schon einer

grundsiitzlicheren personlichen Infragestel-
lung, als ein bchhen am “Mackerverhalten”

zu arbeiten.

Die weitaus meisten Vergewaltigungen
werden von Eheméinnern, Freunden oder

Bekannten der Opfer begangen. “M"‘s Tat

ist also typisch!
Die Liste der enttauschten Erwartungen an

eine Sondemummer zur Vergewaltigung
lieBe sich noch weiterfiihren. Fiir mich ist

die Sondemummer eigentlich nur der hilf-

‘lose Versuch, irgendwie politisch zu be-

grijnden, daB man einen langjéihrigen Freund

nicht fallen 1am. Sie ist Ausdruck einer

iiberraschenden inhaltlichen Substanz-losig—
keit der Redaktion und ihrer Unterstiitzer-

kreise.

Zum SchluB mochte ich noch positiv auf die

neuste Nummer derDirekten Aktion (Nr.73)
hinweisen. Darin wird deutlich, dafl nicht

alle anarchistischen Kreise nun wie gehabt
bei ihren oft vor allem méinnlichen

Argumentationen stehen bleiben. Auch die

FAU ist von "M", der dort Mitglied ist,

betroffen. Gerade weil sie die Diskussion

Um die Frankfurter Vergewaltigung aber im

Zusammenhang von Herrschaft diskutiert,

k0mmt die DA zu klaren Aussagen, was das

Verhalten gegenijber Vergewaltigem in den

Eigenen Reihen angeht:

E7

"Ausschlufi des Vergewaltigers aus den

Gruppen, in denen sich Frauen von ihm

bedroht ffihlen.
‘

(Femer:) 1. Die personliche Situation des

Opfers hat Vorrang vor der Situation des

Taters.

2. Die Auseinandersetzung mit dem Verge-
waltiger/der Vergewaltigung hat Vorrang vor

einem Ausschlufi.
3. Ein ProzeB, der ausschlieBlich den Tiiter

im Auge hat, greift zu kurz. Ein Entwick-

lungsprozeB unter uns entsteht erst, wenn wir

-in der AuseinanderSetzung uns selbst und

'unsere Denk— vund Umgangsfonnen hinter-

fragen."
V

In diesem Zusammenhang betont die DA:

"daB jede IinksradikaIePolitik auf der Ent-

wicklungsméglichkeit, der Emanzipations-
fahigkeit zumindest der Beteiligten baut.

Dieser Gedanke zielt grundsiitzlich aufeinen

kollektiven wie individuellen Entwicklungs-
prozeB’, statt auf einen Gerichtsprozefi! Statt

sich der Sache durch Isolation des Bcschul-

digten oder Besclu‘jnigung seiner Tat zu ent-

ledigen, steht eine intensive Auseinanderse-

tzung mit seinen und den eigenen Verna]-

Itensformen an. Eine Konfrontalion, die die

tatséichliche Arbeit des Titers an sich selbst

untersucht. Und von daher auch einen lief-

greifenden ProzeB innerhalb seiner Umge-

bung voraussetzt. Denn dieser ProzeB kann

sich nicht auf verbale Eingestiindnisse be-

schr‘cinken. Er thematisiert die ganze Person

und ihr Umfeld. (...) Verbindlichkeit ist

[dabei] cine der Grundvoraussetzungen fiir

einen tiefgreifenden EntwicklungsprozeB."

Der Druck von oben nimmt zu!

Wir haben einen Gegendmck:

die neue

direkte aktion

Organ der

Freien ArbeiterInnen-Union

Erhiiltlich gegen DM 2.; bei der
V

FAU-IAA

LagerstraBe 27, 2000 Hamburg 36

Organ der Freien Arbelterlnnen-Union

Internationale Arbeiter-Assoziation IAA
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Interview mit der

Interim—Redaktion
gefiihrt vom ID-Ai'chiv

im [ISO-Amsterdam

Interim ist eine wéchentlich erscheinende

Zeitung aus Berlin. In Interim werden Flug-
bliitter, Erkliirungen, Diskussionsbeitriige zur

linksradikalen Theorie und Praxis unzen-

siert ver'dffentlicht. Interim erscheint

(halb)legal,d.h.die Redaktionistschriftlich

von auBen erreichbar, sie trittjedoch Offem-

'lich nicht in Erscheinung.

Angesichts zunehmender Repressalien und

Gesetzesverschéirfungen (§ 12921, §l30b)

[Ietzterer soll jetzt aufgrund der FDP—Be-

denken doch fallen gelassen werden; Anm.

; SF-Red.] gegen Zeitungen, die Texte zur

E Auseinandersetzung um Positionen und

E Perspektiven militanter Politik verbffent-

i lichen, sehen wir dieses Interview als einen

“ notwendigen Beitrag zur Mediendiskussion

f in der BRD.
:

Das Interview wurde schriftlich gefiihrt.

lD-Archiv:

INTERIM:

lD-Archiv:

INTERIM:

Seit dem 1. Mai 1988 gibt es eine neue Zeitung aus dem linksradi—

kaien Spektrum in Berlin. Warum erscheint die 1. Nummer gerade
an diesem historischen Datum? lst das ein Zu'fali odergibt es einen

politischen Bezug zu diesem Tag?
1. Mai - das war durchaus kein Zufall. Erstens sollte an dem Tag
das erste Mal seit langer Zeit eine eigensténdige revolutionére
Demo stattfinden. AuBerdem waren vom vorangegangenen Jahr

natiirliich eine Menge Erwartungen da. Es zirkulierten ein Haufen

Flugblétter, die mit der ersten Nummer gesammelt vorlagen. Es

war der Versuch, die Anliegen, die am 1. Mai ’87 geballt ans Licht

kamen nun strukturier‘t wiederzugeben. Mit dem 1. Mai begann
auch — zumindest in unserer Erwairtung —

sozusagen die >>heiBe

Phase<< der IWF—Kampagne, f'Lir die wir den kontinuierlichen und
auch kurz-fristigen Austausch von Diskussionen aus den verschie-
denen Zusammenh'eingen besonders wichtig fanden.

Der Name INTERIM k/ingtja fast schon akademisch. Aufder Hack—

seite der Nummer 1 dokumentied ihr den Duden (?) und erk/én‘ das

Wort. Interim bedeutet >>Zwischenldsung<<, aber was heiBt das fL‘ir

Euch?

Soil es den Stand momentaner linksradika/er Bewegungen dar-

ste/Ien? Wohin geht dann eurer Meinung nach die Entwicklung die—

ser Bewegungen — und in we/chem Zusammenhang sieht sich die

Zeitung?
Obwohl die Namensgebung eher ein Zufallsprodukt war, finden wir

heute den Namen gut gewéhlt. Einerseits ist die INTER/Mnicht das

Ergebnis unserer Vorstellungen, Ansprijche und WUnsche, son-

dern ein Produkt, in dem diese Vorstellungen und WUnsche erstmal

gegen Null reduziert werden, dafiir aber als technisches Medium

»real existent<< und offen fiir fast Alles ist. Uns hinder‘t niemand

daran, mehr redaktionelle Beitrége zu wollen und zu drucken — nur

wir mijssen sie eben aus unseren Kc'jpfen rausquetschen. Die

Strukturen dafiir sind da. Ebenso wiejede/r Leserln sich hinsetzen

und etwas schreiben kann.

Gleichzeitig haben wir im ersten Vorwort ja ausgiebig erléutert,
warum wir nicht den Ehrgeiz haben, eine Zeitung von historischem
Format zu werden. Erstens wissen wir sehr gut, daB sich so ein Me—

dium friiher oder sp'aiter zwischen den Widersprijchen zerreiben

muB, in die es notwendigerweise geréit: Kontroversen auslésen zu

(

wollen und die dann auch gegen sich gerichtet zu sehen, politisch
mitzudenken, Stellung zu beziehen und dann doch wichtige >>ab-

seits<< liegende Positionen auszublenden, die gerade wichtig Wé'

ren. Die eigenen Ansprijche an ein gutes Kommunikationsmedium
immer weniger erfijllen zu kénnen, und schlieBIich der hohe Ar—

beitsaufwand, die vielen Diskussionen. Wenn der Reiz des Neuen

aufhbrt und wir nicht mehr das Gefiihl haben, auch selber was da—

von zu haben, dann wissen wir noch nicht, woher wir die Kraft for

den wbchentlichen StreB nehmen kennen. Wenn wir ausgelutscht
sind, dann miissen wir eben aufhc’jren und andere kommen nach

uns.



Zweitens weist die > Zwiscnen' sung<< aber auch darauf hin, daB wir

die INTERIM als einen Schritt auf der Suche nach neuen Kommuni—

kationsformen innerhalb der radikalen Linken begreifen. Vielleicht

ergeben sich da in den néchsten Jahren noch ganz andere Struktu-

ren, als das traditioneHe Mittel einer Zeitung. Wirwijnschen es uns

eigentlich. Deshalb wéren wir nicht enttéiuscht, wenn die INTERIM

aus diesen GrUnden mal Uberflijssig werden sollte.

Es soll keine lllusionen geben. Die INTERIM war das Produkt einer

damaligen politischen Schwéche — derZusammenbruch der politi-

schen Diskussionen auf einer breiteren Basis —- die in jener Zeit in

Westberlin (und im Bundesgeb‘iet ?) herrschte. Warum die ver-

schiedenen Gruppen und Fraktionen nicht in der Lage waren, Aus—

einandersetzungen miteinander zu fl'jhren, wissen wir nicht. Viel—

leicht standen alle unter dem Druck von zu hohen Erwartungen, L6—

sungen f'L'Ir die damaligen Iéhmenden Fra‘gen zu finden. Vielleicht

war die Kritik, als Stellung bezogen wurde, so massiv, daB das

Sich-Zurflckziehen in den eigenen Kreis vorgezogen Wurde. Viele

isolierte Gruppen befanden sich im Leerlauf, in der Sicherheit des

abgeschlossenen Kreises.

Durch das einstimmige Schweigen wurde der Mythos des Schwar—

zen Blocks weiter verstérkt: ein Block, eine Farbe, eine Politik. Da-

bei wuBte jede/r, daB dies nicht stimmte. Die Zahl der verschiede—

nen Meinungen und Vorstellungen unter uns waren fast so Viele wie

die Zahl der an einer Diskussion teilnehmenden Menschen. Es

kann sein, (138 die Angst vor der Feststellung dieser Uneinigkeit die

Entstehung einer Diskussion verhinderte. Die Ws in Westberlin

waren katastrophal. Niemand bezog sich auf den anderen. Es

Wurde rumgeerllt und demonstrativ gegangen, weil die »Anderen«

alle »voI| daneben<< waren. Statt Auseinandersetzung gab es

Schweigen. _

Die INTERIM war deswegen eher das Ergebnis eines strategischen

RUckzugs: der Versuch einer Diskussion auf einer alltéglichen, brei-

ten, Uberschaubaren, regionalen, Ebene wiederherzustellen.



lD-Archiv:

INTERIM:

lD-Archiv:

Der Unten‘ite/ »Ber/in Info« zeigt einige Parallelen zum »Info-Bug«
auf. Das »Info« entstano‘Anfang der 70er Jahre, in ihm wurden Be-

richte, Termine, Aktionen und Ana/ysen der undogmatischen
Szene unzensien‘ veroffent/ioht.

Seht ihr euch in der Tradition vom »Info-Bug«, gibt es sowas wie
eine »historische Linie« (Info-Bug —— Fiadika/ — Interim ?) und was

gibt es Ende der 80er Jahre fUr Ansatzpunkte uno‘ Beweggriinde
fL'ir ein solohes Blatt?

‘

Steht das woohentliche Erscheinen, mit dem enormen techni-
schen und organisatorischen Aufwand, im Verhé/tnis zur politi-
schen Bedeutung derZeitung?
Was hat die Begrenzung auf Berlin fiir GrUnde, eine >nMetropo/en—
zeitungcc findet doch durchaus auch L'iberregionales Interesse?
Zur Zeit des Info-Bugs gingen wir z.T. noch in den Kindergarten,
viele haben noch nie ein Exemplar davon gesehen. Daher konnen
wir uns zwar ideell in einer Kontinuitat sehen, faktischi kaum.
Anders schon bei der Radikal, die wir wenigstens hin und wieder in

irgendwelchen westdeutschen Provinznestern zu Gesicht beka—
men und die sicher viele unserer Sehnsijchte und Traume mit pro—
duziert hat.

Jede historische Situation produziert ihre Zeitungen, die authenti—
scher Ausdruck des jeweiligen Entwicklungsstandes sind. So wie
die radi sich seit Sommer ’80 zum Sprachrohr des militanten und
sozialrevolutionéren Fll'igels der (Hausbesetzer—) Bewegung ent-

wickelte, dies jal‘nrelang blieb, es aber spalestens ab Herbst ’82
nicht mehr schaffte, eine polltisch weiterfiihrende Antwort auf den
Zerfall der Bewegung zu finden, sondern sich verlebt hatte. Letzt-
Iich aber doch Uberlebte (ebenso wie die Aiutonomen), weil Men—

schen, die weiter In den politischen Fragmenten der Szene Iebten
und kampften, sie weitermachten, so ist die INTERIM ein Ausdruck
des wiederaufgenommenen Versuchs neue Kraft und Starke zu

entwickeln. Eine politische Struktur, die zur Zeit eine tatsachliche —

wenn auch kleine— politische Kraft ist und an wichtigen Punkten (1.
Mai, IWF) 8.000 Menschen zu revolutionéren Demos mobilisieren

kann, braucht einfach ein wdchentliches INFO.

Und Mann/Frau merkt schnell, ob er/sie das >>Richtige<< macht, es

innerhalb von einem halben Jahr schafft, sich als Bezugspunkt in
der Szene zu verstehen, oder ob die Zeitung in der Luft hangt.
Zum Aufwand: Umgekehrt — die politische Bedeutung steht in ei—
nem Verhaltnis zum Aufwand. Wir glauben, daB gerade die wo-
chentliche Erscheinungsweise ganz wichtig ist fUr den Gebrauchs—
wert der Zeitung. So konnen Diskussionen tatsachlich Uber meh-
rere Nummern laufen. In einem Monat hat frau/mann schon wieder
andere Sorgen und Themen. Die Erfahrung aus 'dem ersten halben
Jahr gibt uns darin recht. Dies verlangt eine Menge Verbindlichkeit
und Zuverlassigkeit.
Berlin-Begrenzung: Erstens hat das technische Griinde. Wir haben
keine Lust, jede Wochen ein paar Kisten Zeitungen, getarnt als
DDR—Mastschweine durch den Transit zu schmuggeln. Zweitens
ist das auch politisch unser Ansatzpunkt: Bewegung entzflndet
sich auf lokalen Kémpfen und verbindet sich erst dann Uberregio-
nal. Strukturen aufbauen heiBt erstmal im Nahbereich anfangen.
Wenn Zeitungen mit ahnlichem Konzept in Westdeutschland ent-

stehen, was wir uns nattirlich sehnlich wiinschen, dann werden wir
sicher elnen regen Austausch mit ihnen haben.
lm Editorial der 1. Nummer schreibt ihr, daB die Radikal sich in der

II/egalitat versteinert hat, gleichzeitig betont ihr in o’er Nr. 10, »dal3
es jedem/r einleuchten wird, daB wir diese Zeitung klandestin ma-

chen milssen<<. Bleibt also die Frage, was ihr unter Klandestinitat
verstehr? Gibt es eine notwendige Illega/itat, die trotzdem eine le-

bendige Diskussion dokumentiert? Wie ist denn eine Zeitung vor

drohender Repression zu schUtzen, die g/eichzeitig in der aktuel-
Ien Diskussion b/eibt und nicht in der llIega/itét versteinert?
Mitt/erweile gibt es fa einige Zeitungen, die (ha/b) illegal erschei-
nen, bzw. erschienen (Fre/raum, de Knispe/krant, Radikal, Sabot,
Blair/e...) In der Diskussion Uber Sinn und Notwendigkeit i/legaler
Zeitungsproduktionen ist die Repression des Staates eine Sache,
die in der linksradika/en Szene vorherrschende Mystifizierung und
das Konspirationsgehabe ein anderer Punkt. Inwiefern beeinf/us-
sen solche Zeitungen (so auch ihr) eine Diskussionskuitur, die poli-
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INTERIM:

lD-Archiv: Zum Sch/uB noch eine Frage zur Perspektive, auch wenn das in;

tische Auseinandersetzungen(fast) nur noch in Kleingruppen er-

mog/icht, denn gro/Sere Treffen (Vollversamm/ungen, Plenen) en-

den ja nicht semen in a/Igemeiner Sprach/osigkeit?
Klar ist es ein komisches Rumlavieren zwischen Konspirativitét und

offenem Auftreten. Zum Teil bekommen wir von anderen die notige
Rflckkopplung ffir unsere Arbeit, zum anderen sind wir auf unsere

eigenen Diskussionen angewiesen. Wenn wir das ausschlieBlich

wéren und wenn wir alle nicht noch in anderen Zusammenhéngen
steckten, an denen schlieBIiCh die Themen der INTERIM zusam~

menflieBen, dann wére tatséchlioh bald die Versteinerung in der

Klandestinitéit da. lm Ubrigen ist es natflrlich auch wichtig,’wie di-

rekt und wie massiv wir kriminalisiert werclen. Wenn wir an einem

Punkt angekommen sind, wo wir uns hauptséchlich mit der Logi-
stik des klammheimlichen Zeitungsmachen beschéfiigen mfissen,

dann wére es wahrscheinlioh besser aufzuhoren. Aber da sind wir

zum GI'L'Ick noch nicht. Auf der anderen Seite ist es schwer, zwi-

schen >>Konspirations—Gehabe« und notwendiger Vorsicht zu un-

terscheiden, wenn mann/frau (noch) keiner direkten Verfolgung

ausgesetzt ist. Strukturen aufzubaue‘n, die so konspirativ wie nc‘jtig
und gleichzeitig so offen wie moglich sind, ist im fibrigen kein Pro-

blem nur'der INTERIM, sondern der ganzen Szene. Insofem sind

wir da auch an den kollektiven Erfahrungen aus anderen Zusam
'

menhéngwen, in denen wir stecken, beteiligt.

dieser KL'irze na tL'Jr/ich nur knapp beantwon‘et warden kann. Orien-

tiert sich eine Zeitung, wie ihr sie macht, an der »Bewegung«, wo

doch die »Bewegung« oft orientierungslos ist.

Kann eurer Meinung nach eine Zeitung die »Bewegung« positiv
beeinf/ussen, neue ldeen hineintragen und Diskussionen entfa—

Chen oder ist eine Zeitung nur ein Spiegelbi/da/Igemeiner Entwick-
.

Iungen?
INTERIM: Wir sind genauso orientie‘rt oder orientierungslos wie die Bewe—

gung oder einzelne Teile von ihr. Wir versuchen, aus cler Ratlosig—

keit Fragen zu formieren, die sich sicher stellen, z.B. die nach mog-

lichen Organisationsformen. Wir tun das nicht expiizit, sondern

durch eine Auswahl der Papiere, die wir bekommen oder irgendwo

aussuchen. Eine Zeitung kann >>die Bewegung<< genauso vorantrei-

ben wie andere Gruppen, die sich zusammensetzen und zu dem

Ergebnis kommen: das ist der Punkt, da geht’s weiter, das muB ge-

macht werden, und das dann eben anpacken und so anderen die

Mogliohkeit geben, sich daran zu orientieren oder sich eben daran

zu reiben. Unsere Mogliohkeiten dafijr sind begrenzt. Sie Iiegen

hauptséchlich in der Auswahl und altenfalls Kommentierung von

Papieren, die von anderen kommen. Gleichzeitig sind wir durch un—

seren Anspruch, kursierende Ftugbt'atter un‘d Erk‘érungen soweit

wie moglich zu dokumentieren natfirlich auch ein Spiegelbild.

Wenn wir nur das wéren und auch nichts anderes woliten, dann wa-

ren wir bessere Fotokopierer oder jedenfalls keine politisch den—

kenden und handelnden Subjekte. Wir glauben das ein Spiegelbild

die Bewegung vorantreiben kann, wenn es kein schonférberischer

Schneewittchenspiege! ist (... »ihr seid die radikalsten hier«) son—

dern eben auch ‘ein schonungsloser Spiegel, der Fragen unaus—

weichlioh macht. Wohin wir ihn lenken, darin steckt die politische

Subjektivitét der Zeitung. Aber als ein TeH der Bewegung sind wir

nicht besser oder schlechter als diese. Oder wie wir es mat in einer

alten Radi gelesen haben: »von der Bewegung -— fflr die Bewe—

gung<<-

31
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{Rechtss‘taat-Kento:
iStand 25.1.89: 430.-DM

Konto: Wolfgang Haug - Volksbank Def-

ingen - Ktonr.: 42 622 000, BLZ 603 901

30 in 7043 Grafenau-l.

rfeulich ist, daB wir Ursula Wolf, deren

roizeB die Grfindung dieses Kontos initiiert

‘

at fiberraschenderweise nicht finanziell

‘unterstfitzen miissen. Ursula Wolfging gegen
|das Urteil (3750.—DMi) der bayerischen

iehter in Revision und bekam zur allseiti-

gen Uberraschung vom Bundesgerichtshof
‘einen Freispruch, der sich - zumindest fijr

die bayerischen Buchhéincllerlnnen in Zu—

1
unft positiv auswirken kann.

Eur Erinnerung: Sie war als Buchhfindlerin

IBer Miinchner Buehhandlung Tramplpfad
{verurteilt worden, weil sie eine Nummer des

FREIRAUM verkauft haben sollte; mit ihr
Verurteiit wurde - leider schon vor der BGH—

iEntscheidung rechtskr'ziftig - Stefli Black,

EuchhfindlerinderMijnchnerBuchhandlungasis. Fiir das Urteil zog das Bayerische
Oberste Landesgerieht das - im Vergleich
icur BRD—Rechtssprechung - sch’eirfere ba-

yerisehe Pressegesetz heran, indem es heiBt:

“Wer ais veranlwortlicher Redakteur,

Verleger. Drueker oder Verbreiter am

Erscheinen eines Druckwerks strafbaren

Inhzilts mitgewirkt hat. wird wegen

fahrliissiger Veréffentlichung mit Frei-

heitsslrafc bis zu einem Jahr und Geld-

strafe oder mit einer dieser Slrafcn be-

straft, sofern er nicht die Anwendung
pflichtgema'Ber Sorgfalt nachweisl...”

Der BGH—Entseheid schriinkt die grenzen—

Ipse Ausweitungspraxis der bayerischen
Richter in Zukunft ein:

“Ein Verbreiter, dermit seiner Handlung
erst nach dem ersien Erscheinen des

Druckwerks ansetzt, wird daher von §

1 1, Abs.3 BaerressG nicht erfaBL Der

Anwendungsbereich der Vorsehrift,
soweit sie Sich auf die Handlung eines

Verbreiters bezieht, ist danach beschréinkt

auf Personen, die an der ersten Verbrei-

lungvomOrtderHerslellungausmitwir-
ken, wie etwa der Leiter der Vertriebsab-

teilung eines Verlages, von dem aus die

Verbreitung des Druckwerks beginnt.
Eine ihm gesetzlich auferlegte Berufs-

pflichl. .
., den Inhall des Druckwerks auf

einen slrafbaren Inhalt zu fiberprfifen, ist

auch praktisch erffillbar. Von spiteren
Verbreitern des Druckwerks, wie Buch-

hfindlern, Zeitungskioskinhabem und

anderen Personen, deren Funktion in

keiner Beziehung zur Herstellung dcs

Druckwerks steht und die regelmiiBig
eine groBe Zahi verschiedensler Druck-

werke verkaufen, ké‘mnte eine entspreeh-
ende Verpflichtung praktisch nicht er-

fiillt werden.”

Die Buchhfindlerlnnen sind also raus, Wie—
derverk'ziufer miissen allerdings zumindest
ihr Sortiment so stark erweitern, daB sie die

Zeitschriften nicht mehr herumtragen kén—

nen; so zumindest kénnte das BGH—Urteii
verstanden werden. Und wie sieht’s mit den
Druckern aus?

Aus dem‘BGH-Urteil wird deutlieh, daB
sie aus a1len Landesgesetzen mit Ausnahme
von Hessen und Bayern ausgenommen bIei-
ben. Hier bleibt das BGH-Urteil rechl vage,
es macht allerdings deutlich, woher das

bayerische Gesetz sein Vorbild bezog: Die

“Gesetzgeber” sahen
“eine der Struklur des §20 Abs). des

Reiehspressegesetzes entsprechende
Vorschriftvormachderim Rahmen einer

Stufenhaftung beslimmle fiir den Inhalt
des Druckwerks verantwortliehe Perso-
nen (Verlegeroder Herausgeber, Drueker.
verantwortlicher Redakleur) dann als
Tz'iter strafbar sein solilcn, wcnn der

Verfasser des Druckwerks nicht ermn—

telt werden kann. Im Laufe der Berntung
wurde diese Vorschrifl, die vorsah.

“jemanden als Tiiter z'u bestrafen. ob—

wohl man wei13, dafi er es nicht isl", zu

einer Vorschrift nach dem Vorbild des

§21 des Reichspressegesetzes um gesiul—
tet, die als Fahriiigssigkeilstatbestund die

Verletzung einer chrpriifungspflicht mil

Strafe bedrohte.”

Hatte ein §20-naehgeahmtes bayerisches
Pressegesetz auch die Verbreiter eri‘aBt. so

bleiben sie geméiB der gewéihlten §21—Fas—

sung verschont; fiir die Druckerin b1eibt

jedoch in Bayern die Gefahr erhnlten. In

Hessen kann dieser Berufstand auch belangi

werden, wobei jedoch nachgewiesen wer—

den muB, daB der Drucker gegen den aus-

driicklichen EntschluB des pressereclnlieh
Verantwortliehen die Schrift dennoeh ge—V
druckt hat. Eine Regeiung, die den Zugriil
auf die Druckerlnnen bei illegalen Sehrii‘ten

auch nach Landesgesetz erlaubt.

Verieger, Herausgeber und Redakteure

sind eh naeh wie vor drzm’ Ilmen alien wird

“Vorsatz”unterste11tund dann droht weiler—

11in und nicht nur in Bayern -§ 12921. wie das

Urteil vom 17. Januar gegen den Hamburger
Lehrer Fritz Storim, der f'Lir die Verhreitung
derZeitsehrift “Sabot”, in der Redebeitriige
einer Solidaritétsveranstaltung fiir die Ha—

fenstraBe verbffentlicht worden wuren. zu

einem Jahr Geféngnis ohne Bewiihrung

verurteilt wurde. Enthirnung in Punklo

Zensur kann also noch lzinge nicht gegeben
werden.

Wolfgang Hang/Urxula Wolf
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FLI-Treffen

in Bad

Sachsa

von Ullz' Mamat und Siegbert Wolf

7
Fast 40 Manner und Frauen aus verschiede—

nen Regionen der BRD trafen sich im letzt-

jiihrigen Herbst, vom 16.11.-20.11.88, im

etwas landlichen Tettenborn zum, wohl

insgesamt 12. FLl-Treffen. Mindestens zehn

verschiedene Themen und Arbeitsgruppen
standen zur Diskussion: Neokonservatismus,
Transnationalismus, Kulturkrirtik, Okolo-

gie und Arbeit, Patriarchatskritik, Umstruk—

turierung, “Strukturen schaffen” und Anti3

- AG gegen Knast, Psychiatrie und Padago-

gik. Der kulturpraktische Teil kam auch

nicht zu kurz, ein Fest konnte 2 Tage nach

“BuB—und Bet—Tag”, mensch wollte den

ortsansassigen Popen ja nicht ver'argern,
Tettenboms Zonenrandidylle musikalisch

geiBeln... Einige Diskussionsansatze und

Inhalte sind im Folgenden kurz zusammen-

gefaBt.

Transnationalismus

Nachdem der Diskussionszusammenhang
dieser Arbeitsgruppe in eine inhaltliche

Sackgasse geraten war, gelang ausgehend
von den bisher vorliegenden Transnationa-

lismusrhesen (der Gruppe “Libertarer Friih-

ling”), das Augenmerk auf einen zwar welt—
weit mit Interesse verfolgten, jedoch in li-

bertaren Kreisen bisher — von Ausnahmen

Z.B. im gewaltfreien Graswurzelanarchis—

mus abgesehen - eher vernachlassigten,

auBenpolitischen Aspekt zu lenken: auf den

Nahostkonflikt und hier wiederum speziell
auf die nunmehr bereits jahrzehntelange
Auseinandersetzung zwischen Israelis und

Palastinensern.

Sehr rasch bewegte sich die in ihrer

Emotionalitat dem Gegenstand durchaus

angemessene Diskussion, die oftimals aller—

dings von weitgehender Unkenntnis der

Thematik getrijbt blieb, auf jene beiden

Problemfelder zu, die fijr diesen Gegen-
stand von hervorstechender Relevanz sind

und an welchen auf den n'achsten FLI—Tref—

fen weiter diskutiert werden sollte:

1) Die im Rahmen einer zu entwickeln-

den freiheitlichen Stellungnahme dieses

Nahostkonfliktes zu debattierende Haltung

gegcnijber dem “Staat” Israel als Organisa—
tionsforrn gesellschaftlichen Zusammenle-

bens (nicht jedoch in bezug auf das Exi-

stenzrecht der Israelis in dieser Region, das

unbestritten bleiben muB!) sowie die liber—

tare Kritik an der Forderung eines eigenen

pala‘stinensischen Staates;

2) Das Verhaltnis der anarchistischen

Linken in der BRD zum Zionismus, Anti-

zionismus, Antisemitismus und speziell zu

der Frage: Gibt es einen Antisemitismus in

der Linken oder gar einen linken Antisemi-

tismus? (“Kauft nicht bei Judenl”), Aufruf

zum Boykott Israels, Beurteilung der is-

raelischen Politik gegeniiberden Palastinen—

sem - z.B. im Libanon - als neues “Au-

schwitz” usw.) Besteht fur uns-eine beson-

dere moralische Verantwortung ifijr die

sogenannten “Opfer cler Opfer”; die Palasti—

nenser?

Kulturkritik

Im Mittelpunkt dieser Arbeitsgruppe stana

den diesmal einige Thesen P. Virilios zu

Geschwindigkeit und Gesellschaft und der

“reine Krieg”. Nach Virilio kam es mit der

Industrialisierung zur Produktion von Ge-

schwindigkeit, die heute zu einer Diktatur

der Bewegung fiihren kann, die enteignet
und entfremdet. Prothesen der Audiovisuel—

len und automobilen Bewegung, des Horens

und Ffihlens, schaffeneine unterhalb der

BewuBtseinsschwelleliegende Bequemlich—
keit, eine Art Halluzination, die allmahlich

das BewuBtsein raubt, oder durch Forcieren

der Geschwindigkeit konditioniert. Die

Perspektive der Wahmehmung wird zu ei-

ner des Filmsehens, Punkte tauchen auf,

verschwinden, Bilder sind nicht mehr Starr

und fixiert, sie fliegen vorbei und verschwin-

den. Best'andige Formen des Erscheines

werden zu unbestéindigen Formen der Be—

wegung. Dadurch veréindert sich der Bezug
des Passagiers zum Raumlichen, ein Nicht-

Ort der Geschwindigkeit entsteht, ein Nicht-

01’: illusorischerFreiheit, Geschwindigkeits-
rausch!

'

,

Die Zeit gewinnt dadurch an Bedeutung,
raumliche Entfernungen werden zunehmend

durch zeitliehe ersetzt - Institutionen der

Zeit planen den Bewegungsstrom der Pro-

thesen und ihrer BewohnerInnen. Entfer—

nung miBt sich dam in ihrem Verh'altnis zur

Lichtgeschwindiglkeit. Das Primat der

Geschwindigkeit ist gleichzeitig eines des

Militars.

Virilios “Reiner Krieg” bedeutet das

Eindringen cles Kriegs in alle gesellschaft-
lichen Bereiche, Krieg ist schon in seiner

Vorbereitung existent, gen'ahrt vom “ato-

maren Glauben”, Glauben an die Ab—

schreckung. Ziel der Militars ist die Ent-

wicklung einer globalen “OkoeLogistik”,
das Umkehren ziviler Ressourcen in die

militarische Produktion. Der modeme Krieg
ist ein Krieg um Zeit, nicht um Raum.

Diese Thesen Virilios wurden zunachst

schroff abgelehnt, als wfirde er, indem er

den Aspekt der Geschwindigkeit akzentu-

iert, die okonomischen und machtpolitischen
Interessen eher verbergen als aufklaren.

Einige wichtige Thesen waren fiir die Dis—

lgutierenden jedoch von Bedeutung: Die

Asthetik der Unterbrechung.
UnserepolitischenWiderstandsgewohn-

heiten bewegen sich auch in Dimensionen
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der Geschwindigkeit, unser Hetzen von

Termin zu Termin, unsere Rastlosigkeit
nimmtdas Diktatder herrschaftlich gesetZen
Zeit an, zwingt uns zum standigen Reagie-
ren - mit der illusorischen Hoffnung irgend-
wann doch einmal schneller zu sein? Wie

schnell wechseln wir unsere Themen, wie

oft verhindert das 'Rennen um die Zeit die

Reflexion und die Solidarisierung?
Ist es nicht notigerBarrikaden in der Zeit

zu en‘ichten, Verweigerflngen und Blockaden

rdes GeldfluBes,’ der Produktion und der

gelenkten und gesteuerten Bewegungs-
strome, als Barrikaden im Raum?

Anarchismus, Okologie und

Arbeit

Nach dem was in dieser AG diskutiert wur—

de, mtiBten die Anarcho/as die wahren Na-

turfreundlnnen sein.

Gustav Landauer, der nach seinem Ver-

h'altnis zur Natur befragt wurde, beschwort

die Einheit von Mensch und Natur. Arbeit

mit und auch in der Natur, Mensch solle die

Natur in sich lebendig werdlen lassen und

Industrie, Handwerk und Landwirtschaf't

vereinigen. Als Vehikel zur I-lerstellung
dieser Einheit diene das BewuBtsein des

Geistes und die (knochenharte) Bodenbear-

beitung.
Nachdem Landauers Begriffsinstrumen-

tarium kritisiert wurde, Einheit und Ganz-

heit wurden zentrale Begriffe der Nazi-Ideo-

logie, wurde etwas sprunghaft zur Technik-

Diskussion gewechselt, zu der es mehr Fra-

gen als Antworten gab. Welche Technik ist

heute subversiv - oder kann es im Kapitalis-
mus fiberhaupt eine solche geben? Ist es

ausreichend Technik vielfaltig, also nach

Setzung individueller Kritierien zu verwei-

gem, die sich dam in der P‘raxis komple-
mentéir (Verweigerungspluralismus als dif-

fuse Strategie) und kritisch entwickelt?

Furs nachste FLl-Treffen gibt es also

noch geniigend Fragestellungen:
- Naturverstandnis

— Dezentralisierung der Teehnik und

Destruktion des Kapitalismus
- Kriterien fiir die Bewertung von Tech-

nik

Neue Technologien in der Mikroelek-

tronik, Biotechnologie und Medien~, Kom-

munikationstechnik; entgarantierte, flexible

Arbeitsverhaltnisse, Polarisierungen im

Warenkonsum, soziale Verelendung, Ver-

anderungen baulich-raumlicher Strukturen
zu postmodemem Glanz einerseits, Verfall
und Zerstorung ganzer Stadtteile und Re-

gionen andererseits. Yuppies als B'Lirgermo—
dell; Individualisierung und Abgrenzungen
innerhalb der Linken sind nur einige Aus~
drijcke einer massiven Umbruchsituaiion
und Umstrukturierung des kapitalistischen
Staates.

Frauen und Manner von “Hyperbel A”

haben an die 50 Thesen dazu aufgestellt, die

zum Teil diskutiert wurden. Kritisiert wird,
daB in vielen Analysen nur Teilbereiche der

gegenw‘artigen Situation untersucht werden,



die sich einseitig auf die Trikontinentale
oder die Metropolen beziehen, oder daB auf

politische oder 6k0no‘mische Kriterien ein—

geengt wird.

Begriffe wie Bookchins “Nachmangel-
gesellschaft” oder “UberfluBgesellschaft”
sind problematisch, da sie sich auch nur auf

die Metropolen beziehen, in denen es durch—

aus auch Mange] gibt. Auch eine zentrale

These von LAVA wurde relativiert: Die

Abschaffung der Arbeit. Stattdessen: die

Abschaffung lohnzentrierter, fremdbe-

stimmter Arbeit.

Als weiterer Ansatzpunkt wurden die

'linken Mythen in Frage gestellt, von “das
‘

Kapital lenkt alles” bis zur Glorifizierung
der Arbeiterklasse. Herausgestellt wurde,
daB in den “Errungenschaften” der Arbei-

terInnenkampfe seit 1973 strategische Zu-

gest‘andnisse kapitalistischer Interessen zu

finden sind, die einen Ubergang zur Krisen-

politikbildeten. “Krise istdie Voraussetzung
fiir die Ausweitung und Intensivierung der

Verwertung” (These 1 1) Die Verschéirfung
x der Ausbeutungsverhéiltnisse in der Krise

ermoglichen den Boom. Die gegenwéirtige
Umstrukturierung wird in einerKrisensitua—
tion gegen eine schwache Arbeiterlnnen-
schaft durchgesetzt.

Weitere Aspekte kommen zur Wirkung:
— Strategic der “diffusen Fabrik”, die

Fabrik wird in Klitschen zergliedert, die als

Zulieferbetriebe mit dem GroBbetrieb per
Kommunikationstechnik verbunden sind,
d.h. Arbeiterlnnen werden dezentralisiert,
die Kontrolle ijber sie zentralisiert.

- Einbeziehen andererArbeitsformen und

Gruppen (Zeit-, Leiharbeit, 440.-DM), die
am Rande der Kembelegschaften einen
sekunda‘ren Sektor schaffen und so nach und
nach niedrigere Lohne und hohere Arbeits-
zeiten durchsetzen

-

Arbeitslosigkeit wird als Mittel benutzt
um “Arbeitsbedingungen des Trikonts”

durchzusetzen. Entgarantierung und Flexi-

bilisierung der Arbeit.
-

Bisherige, wenn auch minimale Ein-

kommensquellen, des sogenannten Sozia-
len Netzes, werden rigoros gekijrzt.

Frauenarbeit ist in die Analyse miteinzu-
beziehen. Der Arbeitsbegriff, der nur Lohn-
arbeit meint, laBt die unbezahlte Hausarbeit
uncl unterbezahlte Erwerbsarbeit der Frauen
auBer acht. “Frauenarbeitsverhaltnissen ist
weltweit gemeinsam, daB sie prekiir sind
und verheimlicht werden.” Das bedeutet

Schwarzarbeit, Teilzeitarbeit, Heimarbeit
auBerhalb der Statistiken, der Gesetze und

der Offentlichkeit. Der westliche Lohnar-

beiter ist eine minoritare Erscheinung, 90%

ungarantiert und unbezahlt Arbeitende sind

“die Saule der Akkumulation”. Die prekéi-
‘ ren Arbeitsverhiiltnisse wurden groBtenteils

in der Trikontinentale durchgesetzt, solange
konnte es “privilegierte” Lohnarbeit geben,
dies wird nach Meinung derGruppe “Hyper-
bel A” zukijnftig auch den Lohnarbeiter

, treffen. “Unsere Okonomie wird sich auch

hier ‘hausfrauisieren’”, d.h. unbezahlte und

prekare Arbeit wird sich ausweiten. Die

geschlechtlicheArbeitsteiliungfiihrtzueiner

Arbeitsanhéiufung fiir Frauen als Hausarbeit
oder prekéire Lohnarbeit.

Es ist abzusehen, daB die AG Umstruk-

turierung beim nachsten FLI—Treffen am

Thema weiterdiskutieren wird.

AG “Strukturen schaffen”,
Komnmne

Im Gegensatz zur Umstrukturierung
wirkten die Widerstandsperspektiven und

eigenen Strukturen der diskutierenden
Manner und Frauen sehr zaghaft. Zwar
wurden die vielféiltigen Lebensformen und

Utopien gepriesen, die Fragen nach unab-

h'angigen Wirtschaftskreislaufen, Abkopp—
lung von Markt und Konsum usw. blieben
offen. Die Erfahrungen und Hoffnungen
blieben in ihrer Gegensatzlichkeit bestehen
- dazwischen irgendwo l'aBt sich vielleicht
Gemeinsames finden.

'

AG Anti3 -

gegen Knast,

Pedagogik und Psychiatrie

Die Zusammenfassung aller drei Be-
reiche ergab sich fiir uns aus ihren Ahnlich-
keiten in ihren repressiven und normativen
Funktionen. Sie sind institutionell verfloch-

ten, Experiementierfelder und Observatio~
nen der Wissenschaften vom Menschen —

zwischen Wissen und Repression. Knast,
Psychiatric und Padagogik wirken als Insti-
tutionen his in die Theorie und Praxis der

Linken, reproduzieren zwischen uns Hierar-

chien, Ausgrenzungen und Stigmata. In

dieser Polaritéit bewegen wir uns. Das Ziel,
das sich die AG gesteckt hat, ist eine Kritik

dieser Institutionen, die Umerschiede und
Ahnlichkeiten beriicksichtigt und Gegen-
strategien entwickelt.

Die Thesenpapiere zu Umstrukturierung
und Kulturkritik sind iiberdie Rundbriefstelle
beziehbar. Diskutierte Meinungen der AG

Patriarchatskritik und Polltik des kleinen
Unterschieds werden vermutlich im na'chsten
FLl-Rundbrief erscheinen.
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Im SF-28 wurde der israelische Anarchist Josef:

Luden bereits wegen einiger Einschatzungen undl

Behauptungen (vorgetragen in Paris, fibersetzt in

TRAFIK) kritisiert. Unser ungarischer Genosse

Emmanuel Goldstein (vgl. seine Beitrage zu Ungarn
in SF-24 und 26) hat nun Anfang August 1988 ein

,

'

Gesprach mit Josef Luden gefiihrt. Das Interview
'

fand vor der Hussein-Initiative statt, die den Pala-

stinensern die bisher von Jordanien verwalteten

Gebiete zusprach; die aktuellsten Ereignisse, Wie

auch die Arafat-Diplomatie, die Ausrufung des pa-

lastinensischen Staates und die negative Reaktion

Israels konnen daher inhaltlich nicht Gegenstand
dieses Gesprachs sein. Da Josef Luden jedoch auch

in diesem Gesprach wieder ffir einige Unklarheiten

sorgt, sahen wir uns veranlaflt, seinen Aussagen er-

ganzende Kommentare von Syma Popper, die selbst

in Israel gelebt hat, beiseitezustellen.

Ein Gesprach mit dem israelischen An-

archisten Josef Luden

geffihrt von
»

Emmanuel Goldstein, Budapest

SF-Redakti0n
’

Frage: Herr Luden, erzahlen Sie bitte kurz fiber ihr Leben. Wie '_ ,

sind Sie eigentlich zum Anarchismus gekommen?

Ludcn.‘ Ja, also eigentlich au‘s Enttfiuschung fiber den Kommunis~

mus. Ich stamme aus P‘olen, habe ziemlich lange kommunistische

Unlergrundarbeit betrieben und saB auch oft im Gefangnis deswe-

gen. 1939 bin ich dam in die Sowjetunion gefahren, von dort bin

ich dann nach Jahren “reponiert”, also zurfickverfrachtet worden

nach Polen. Zu den Ideen des Anarchismus kam ich nach den

Erfahrungen der Moskauer Prozesse, die mir die Augen geoffnet
hallen fiber die Sowjetunion und die marxistisch-leninistische

Ideologie. Nach dem Krieg versuchte ich dann drei Jahre lang, mit

jiidischen Kindem, die durch Zufall den Holocaust fibrerlebt hatten,

auf irgendeine Weise nach Palastina hineinzukommen. Es war eine

regelrechte Odyssee, denn die Briten waren vollkommen stur. Wir

kamen mit den Kindern sogar in ein Flfichtlingslager nach Zypem.
Danach konnten wir endlich legal nach Palastina. Ich brachte die

Kinder sofort in einen der neugegrfindeten Kibbuzim und arbeitete

selbst einige Jahre dort. Spater fand ich dann die Stelle, wo ich bis

Zu meiner Pensionierun g arbeitete, namlich bei einer Baufirrna des

Histadrut (= israelischer Gewerkschafts-dachverband, Anm.). Ich

begann mit meinen anarchistischen Aktivitfiten gleich nach meiner

Ankunft. Dies war auch gleichzeitig die erste Mbglichkeit in mei-

nem Leben, nicht nur anarchistisch zu denken, sondem mich auch

bewuBt organisieren zu kfinnen. Ich fand hier bereits 1948 eine

wohlorganisierte libertar-sozialistische Gruppe vor, geschan um

den russisch-jfidischen Anarchisten Aba Gordon. Es waren unge-

féihr 60-70 Leute, alles 'eiltere Menschen, die entweder bei der

zweiten Alliyah (=Immigration, Wiedereinwanderung der Juden in

ihr Land; Anm.) ins damalige Palastina gekommen waren oder,

wie ich nach dem zweiten Weltkrieg, als Uberlebende des Holo-

caust. Sie kamen aus ganz Osteuropa, hauptsachlich aber aus

Rumiinien und Polen. Gordon selber kam aus den USA nach Israel;

er war der erste Herausgeber unserer Zeitung “Problemen”. Nash

seinem Tod fibemahm ich die Redaktion.

Frage: Wie sieht die anarchistische Bewegung heute in Israel aus?

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der politischen Arbeit?

Lucien: Also, zunéichst einmal kann heute in Israel nicht von einer

Bewegung die Rede sein. Leider, denn die Moglichkeiten dazu
wéiren optimal. Die anarchistische Bewegung war frfiher stark

Streitgesprach

Schon die Terminologie enthalt eine zionistische Gewichtsverla-

gerung: der Interviewer fibersetzt das Wort “Alliyah” mit “Wie-

dereinwanderung der Juden in ihr Land” und damit wird die Tat-

sache, daB dieses Land auch den Paléstinensern gehb’n, ignoriert.
Die objektive Ubersetzung dieses Wortes ware: Einwanderung

der Juden nach Palastina (Oder Israel). Im Wortsinn heiBt “Alli-

yah”: Aufstieg. Wenn Luden den zionistischen Geist dieses Wortes
einfach wiedergeben wollte, so hatte er das sagen solllen und sich

davon distanzieren mfissen, was er nicht tun konnte. weil er selbst
Zionist ist.
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beteiligt am Aufbau dieses Landes, das ja von osteuropéiischen
radikaI-sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen
Zionisten gegriindet wurde - in den zehner, zwanziger Jahren.

Libertare gab es aber nicht nur, wie oft arigenommen, in den

gemeinschaftlichen Landwirtschaftssiedlungen der Kibbuzim und

Moshavim (=mehr individualistische Kollektivfarmen; Anm.)
Auch die Histadrut hatte am Anfang starke anarcho-

syndikalistische Ziele. Dies muBte aber lange verschwiegen
werden, denn die Mitglieder wollten den Zuflulfi der Gelder von

burgerlichen Juden aus dem Ausland nicht gefahrden. Wir hatten

viele bekannte Mitglieder in unserer Gruppe: Martin Buber zum

Beispiel, der zusammen mit Nathan Chofshie versucht hat, seine

libertaren Prinzipien auf das konkrete Zusammenleben von Juden

und Arabem hier zu fibertragen. Bekannt war auch Yitzhak Tabori,
ein Poet und Traktorist, der auch sehr viel intemationale

Solidaritéitsarbeit fiir das kampfende Spanien geleistet hat. Es gab
dort fibrigens eine libert'eire Brigade aus Palalstina. Erwahnen

mochte ich aus der “alten Garde” noch Josef Trumpeldor, einen

wahren Tolstoianer und Libertaren, der auch vom “offiziellen”
Israel anerkannt wird.

Diese Menschen, und mit ihnen das anarchistische Zentrum in

Tel Aviv, sind jetzt tot. Sie waren bis hin zu den 70er Jahren noch

aktiv. Nur wenige leben noch, sie sprechen meistens Yiddisch

besser als hebréiisch, auch die Zeitung “Problemen” erscheint bis

heute auf Yiddisch. In den 60er und 7061' Jahren unterstiitzten diese

[alterem aber auch die inzwischen nachgewachsenen jiingeren
‘i Libertaren - und Radikal-Sozialisten fast alle progressiven

Bewegungen und Reformen zur sozialen Umgestaltung Israels.

I Anfang der 80er Jahre haben wir uns vol] in die neue

Friedensbewegung integrieren, und sie mit neuen Gesichtspunkten
bereichem konnen. Unsere Gruppe ist heute klein, sie besteht

'hauptsachlich aus ArbeiterInnen, weniger aus Leuten von der

Intelligenz. Ich wiirde vielleicht sogar so welt gehen, zu sagen: wir

sind lediglich ein Sammelbecken verschiedener

Einzelaktivistlnnen. Sie arbeiten in Sta'dten wie in Kibbuzim, sie

organisieren hier wie dort Diskussionen, Vortr’cige, Zirkel. Es gibt
einen Kibbuz und zwei Moshavim, die auf rein anarchistischen

Prinzipien aufgebaut sind. Die Zahl der Aktivistinnen ist zwar

gering, doch sie erzielen Wirkung, ganz besonders innerhalb der

Friedensbewegung “Peace Now”. Da ja Hebraisch die

Landessprache ist, mijssen wir natiirlich sehr vie] in dieser Sprache
publizieren. Das haben wir auch gemacht: wir geben - wenn auch

unregelmaBig - libertare Schriften auf Hebriiisch heraus, und vor

kurzem erschienen Bijcher von Souchy, Arlasoroff (ein friiherer

Anarchist und Kropotkin-Anhanger; Anm.) und mir auf Hebraisch.
Die Zeitung “Problemen” schicken wir an alle Kibbuzim. Auch

von den israelischen Medien werden wir oft zum Thema

Anarchismus befragt oder zu tagespolitischen Themen, hierbei

spielt natiirlich das medienpolitische Interesse am Wort

“Anarchie” eine wichtige Rolle.

Wage: Anarchisten sind ja gegen die Existenz und gegen die

Etablierung staatlicher Strukturen. Nun erstrebt aber das
alastinensische Volk, und mit ihm viele progressive Menschen,

Hie Griindung eines Staates “Palastina” in den heute von Israel
esetzten Gebieten. Wie stehen Sie zu diesem Problem?

I

Radikal-sozialistische Zionisten: Das waren die eigentlichen
Leute, die das Land fiir sich und andere Juden gegrtjndet haben. Sie

waren im Inneren der Kibbuzim oder der anfanglichen Histadrut

egalitar, aber auf nationaler Ebene stark etatistisch.

Kommunistische Zionisten: Meiner Meinung nach gab es solche

unter den anfanglichen Siedlern nicht. Die “Palastinensische

Kommunistische Partei” wurde Anfang der 20er Jahre gegriindet
und war nicht- oder antizionistisch. Nach der Grtjndung des israe—

lischen Staates hat sie ihren Namen zu “Kommunistische Partei

Israels” (hebraisch: “Maki") umbenannt. Erst 1965 trennte sich cin

Teil ihrerjiidischen Mitglieder und entwickelte, unter Beibchnl-

tung desselben Namens, eine pro-zionistische Linie. Nach fast l0

Jahren grijndete diese Fraktion gemeinsam mit anderen Sozialisten

die linkszionistische Organisation “Moked”. Die “Maki"-Mutter-

partei benannte sich 1965 zu “Rakach” um; sie ist gegcn den Zio-

nismus.

Anarchistische Zionisten: Diese Leute waren nationalistische

Anarchisten und auch ihre Kibbuzim haben die Palastinenser ver—

drangt, wenn auch ohne Staatsideologie. Entsteht die Frags, 0b

jemand “Anarchist” genannt werden kann, der keine Solidaritiit

mit arrnen Menschen eines anderen Volkes Ubt - also kein Interna—

tionalist ist - und sie sogar verdrangt, weil er dazu die Macht hat.

Ich verneine diese Frage: Diese “Anarchisten” waren bloB nationa-

listisch-jtidische egalitare Kollektivisten. Der Begriff “anarchi—

stische Zionisten” ist unheilvoll, weil er widerspriichlicli ist und

Unterschiede verwischt, wie z.B. zwischen Qudiscliem) Nationa—

lismus und Intemationalismus, zwischen Pazifismus und Militaris-

mus, und seine Trager waren — oder sind - widersprtjchlich im

Denken und im Handeln. Wenn ein Jude als Anarchist nach Israel

einwandem und sich mit den Palastinensern vermischen will (wie
Luden ja fordert), so ist er kein Zionist, sondem ein Nicht- oder

Anti-Zionist. Luden aber nennt sich Zionist.

Entsprechend diesem widersprflchlichen Begriff und dem wider—

spr'tichlichen Denken kam es dazu, daB der Vegetarier und

Kibbuznik Josef Trumpeldor, einer der “alten Garde". den Luden

als “anarchistischen Zionisten” bezeichnet und der sich auch selbst

so gesehen haben mag, sich nicht etwa mit den Paliistincnsern

vermischte - was ein Anarchist und sogar ein Sozialist als Interna-

tionalist tun sollte — sondern an der Grenze in Galilaa gcgen die

Paliistinenser, die gegen ihre Verdrangung revoltierten. gekéimpt‘t
hat und auf dem Schlachtfeld auch erschossen wurde. Im zzn'isti—

schen RuBland war er Offizier in der Armee gewesen (Amos Eton:

“Die Israelis, Griinder und Sohne”) Wie ich schon in SF-28 aus-

fu‘hrte, galt und gilt er als die kampfende Symbolfigur der Rechts-

radikalen. Auch nannte sich die rechtsradikale Partei von Wladimir

(Zeev) Jabotinsky nach ihm: “Betar” (Betonung auf der letzten

Silbe; = Abkiirzung der beiden hebraischen Worter “Brit Trumpcl—
dor”, die “Trumpeldor Bund” bedeuten. Dicse Partei bcnanntc

sich spater zu “Cherut” um und ihr Chef, dcr Nachfolgcr von

Jabotinsky, war Menachem Begin. Entsprechend dem wider-

spriichlichen Begriff “anarchistischer Zionist" und dem wider—

sprijchlichen Denken kommt es dazu, daB Luden ilm als “Tolstoi-

aner” bezeichnet. obwohl von der Lehre des zutiefst pzlzifistisclieii
Tolstoi bei Trumpeldor niCht gerade viel fibrigblcibt.

Martin Buber war in Israel hauptsachlich bemiiht. dem israe-

Iischen Chauvinismus entgegen zu wirken und erbittert kritisierte

er das Verhalten der Israelis gegenfiber den Paliistincnscrn und

machte sich dadurch in Israel sehr unbeliebt.

Nathan Chofschie war Pazifist und Vorsitzcndcr dcr I’azil‘i—

stischen Vereinigung in Israel. D.h. Luden wirt't den vom tiet‘sten

Pazifismus gepriigten Tolstoi, den groBen Arabert‘reund und den

Chef der israelischen Pazifisten mit dem groBcn Kricgcr 'I‘rumpel—
dor in einen Topf.
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Ludcn: Es stimmt natfirlich: wir Anarchisten sind gegen alle

Staaten, wir sind der festen Uberzeugung, daB Staaten sehr wohl

entbehrlich sind zur sozialen Organisierung des Lebens. Dies trifft

selbstverstfindlich auch auf Israel zu, der Staat tritt hier als ein

unnfitzer Haufen Bfirokratie hervor. Weshalb sollten wir dann die

Griindung eines neuen Staates befiirworten? Ein neuer arabischer

Staat wird fibrigens auch kaum bestehen kénnen: weder

6konomisch, noch politisch, denn daB die anderen 2] arabischen

Staaten Palastina nicht unterstfitzen werden, ist schon jetzt
abzusehen. Ich glaube, materiel] leben heute viele Pal'astineneser

besser, als in einem zukiinftigen Staat, wenn natfirlich auch ohne

jegliche politische Rechte.

assesses.
olan-Hb‘han

(ismaserz!)

SYRIEN

JORDANIEN

I988 ruft der Pnlfislinensische Nationalral den Slaal Palestine: .rusAlgrcr: Am [5. IL

Der israelische Staat ist schlimmer als ein ‘FHaufen Bl'jrokratie”.
Luden verniedlicht hier; der israelische Staat ist - wie alle anderen

auch - vor allem ein schadlicher Herrschaftsfaktor. Das schlimmste

aber ist, dafi er fiber die Herrschaft im Innem hinaus, seine Nach-

bargebiete unter Fremdherrsehaft zwingt.
Zum pal'astinensischen Staat: Ein solcher muB auch von Anarchi-

sten respektiert werden. Die Pal'aistinenser werden schon begreifen,
daB ihre eigene Freiheit in einem eigenen Staat nicht so frei sein-

wird. Aber diese Stufe miissen sie durchlaufen. Beffirworten und

férdern sollten wir hier und jetzt den Rfickzug Israels aus den

besetzten Gebieten. Und akzeptieren und unterstfitzen sollten wir

die inzwischen vollzogene Errichtung des palastinensischen Sta-

~ates, weil sie untrennbar mit der Befreiung des pal'astinensischen
Volkes verbunden ist. Von den Palastinensern zu verlangen, wie

Luden es tut, sie sollen mit ihrer Befreiung warren bis der An-

archismus verwirklicht wird, haben wir kein moralisches Recht; —

denn das wiirde sehr lange dauem, sowohl bei dem eher rechtsra-

dikal und religitjs fundamentalistisch tendierenden israelischen

Volk als auch bei den Paléistinensern. Solange die letzleren jeden—
falls unter einer Besatzung leben mfissen, sind sie nicht frei fijr die

Entwicklung anarchistischer Ideen lbzw. als erster Schritt wird die

Befreiung von der fremden Besatzungsmacht notwendig wcrden,

bevor, in einem zweiten Schritt, die Befreiung vom eigenen Siam

Thema werden kann. Andere Griinde fur die Errichtung eines pa-

lfistinensischen Staates sind: Die betroffenen unterdr'dckten und

geschmahten Palastinenser wollen es (Selbstbestimmungsrccln),
die Friedensbewegung in Israel selbst und 20-30 Nationen der

Welt sowie Weltorganisationen befijrworlen es. Inzwischen - nach

der PLO~Erklarung von Algier, wurde der Palastinenserstazn von

60 Landern anerkannt (Stand: 2.12.88)

Wenn wir also Ludens Weg nicht beffirworten. kommen wir zum

“zweiten Schritt”, der Propagierung anarchistischer Ideen. Eine

Aufgabe. die anders angegangen werden muB, als dies Luden in

seiner Pariser Rede 1986 fibersetzt in Trafik Nr.28) und in diesem
Interview tut. Und auch nicht wie Souchy es mir dem Kibbuzim-

Mythos vom “Garten Eden” in seinem Buch “Reisen durch die

Kibbuzim” und anderen Mythen (“Land der Urviiter“) gelan hat

(obwohl er kein Jude war). Souchy lobte sogar Herzl, den Erfinder
der Undischen) Staatsidee; - das alles ist nur damit erkla’rbznx daB er

ausschliefilich vom Kibbuzim-Kollektivismus beeinfluBt oder er-

faBt worden war, dessen Mythos er selbst mitgeschaffen hat.

Ludens Behauptung, daB die anderen 21 arabischen Stanten Paliis-
tina nicht unterstijrzen werden, erweist sich bereits als falsch.

DaB die Palastinenser in Israel materiell bereirs besser leben als in
einem eigenen Staat stimmt natiirlich nichl. weil sic in einem eig-
enen Staat eigene Landwirtschaft und Fabriken aufbauen kenncii.
was ihnen jetzt nichr erlaubt wird. Um zu leben. miissen sie ieden
Tag nach Israel pendeln. um dort unrergeordnete Arbeilen 2L1 tun.

Aber wichtiger als das Materielle ist - gerade fiir Anarchislen: -

Freiheit und Menschenwfirde. Hier verleidigt Luden indirekt den
Zustand der Besatzung und somir den israelischen Stunt. Auch
werden den Pal'astinensern nicht nur die politischen Rechte. son-

dern die Menschen— und B'Lirgerrechle entzogen:
- auch hicr vertci-

dig! Luden den Zustand der Besarzung.
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WM:

Barrikadenbau in Gaza

Frage: llst es in diesemdenn zu verantworten,

Spannungsgebiet die etwas experimentell anmutende staatenlose

Gesellsehaft zu propagieren? Wie konme man die bestehenden

Feindschaften zwischen beiden Volkern in solch einer Gesellschaft

beseitigen?

gerade

Lucien: Um auf die erste Frage zu antworten: die Idee der

staatenlosen Gesellschaft ist nicht nur zu verantworten, sie ist

sogar die einzig menschliehe — also nicht machtpolitische — Losung
des Konflikts zwischen Arabem und Israelis. Wie man die

Feindschaften beseitigen kann? Ihre Fragestellung ist falsch:

Feindschaflen werden nicht von Regierungen beseitigt. Die

Antwort heiBt namlich: freies und kooperatives Zusammenleben

beider Volker. Dies wird die heutige unnatiirliche, nationalistische

Disharmonie beider Nationen auf einen Schlag .von selbst

beseiligen.
'

Geschichte:

634- Eroberung des

dutch die Amber

1516 Einnahme Jerusalems dutch das Osma.

nische Reich

1882 Beginn der zionistisch motivierten Ein-

wanderung in Palistina

1918 Eroberung dutch die Briten nach der

Niederlage dcs Osmanischen Reiches

1933 Beginn der massivenjfidischen Einwan.

derung
1936 Arabischer Generalstreik.

dauem bis 1939

Gebietes Palfistinas

Unruhen

Eine staatenlose Gesellschaft kann noch Generationen dauem,

Generationen von Leid und Leiden, Repression und Totung. Eine

solche Utopie auf der Grundlage der Kibbuzim rnUB
berficksichtigen, dag diese seit vielen Jahren nur noch sozml—

liberal sind. Aber auch als ihre Mitglieder friiher an der Machl

waren (Ben-Gurion, Golda Meir und Moshe Dayan von der

Arbeiterpartei) zahlten sie nie mehr als 8% der Gesamt-
bevolkerung; heute z'ahlen sie 3—4% und entscheidender: 1n ~den
Fragen, die die Palistinenser angingen, gaben sic mOFahSCh

verwerfliche Antworten. (Vgl. SF-29) Moshe Dayan erlaubte
den

Paliistinensern in Westjordanien nur teilweise eigene

Landwirtschaft zu betreiben. Nach dem 6-Tag6'Krleg 1967
zerstorte er dort planmfiBig mehrere D'orfer sowie ein'en GroBteil

der Stadt Kalkilia und “beschlagnahmte den Grundbesltz von rund

250 000 pal‘cistinensischen Fliichtlingen, die 1907 1hre Heimat

verlieBen. Diese Regierung (unter Golda Meir) wandle das

britische Notstandsrecht von 1945 in den besetzten Gebieten

rigoros an. Zwischen 1967 und l973 (Ende der Regierung Meir)

verbannte sie geméiB der “Deponation Order” mehr als 1000

Paléstinenser fiber den Jordan.” (Friedrich Schreiber und Michael

Wolfson: “Nahost”.) Auch dort, nicht nur im Gaza-Streifen, sind

eigene (mit Ausnahme kleiner) Fabriken verboten . lm allge-

meinen miissen sie israelisehe Ware kaufen, - aufgezwungener
Markt. Westjordanien und Gaza-Streifen sind das zweitgr'oBle

Importland fur israelische Waren nach den USA (Hanna Siniora:

“Journal of Palestine Studies”, USA). Die jetzigen wirtschaftlichen

und sozialen Verhfiltnisse don gelten seit der emsprechenden

Verordnung Moshe Dayans. Und die ganze Gesellschaft in Israel

tendiert nach noch mehr Fanatismus.
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Die paliistinensischen Araber und die palastinensischen
Juden haben jahrtausendelang auf diesem einen Gebiet friedlich

miteinander gelebt, gehandelt und geheiratet. Nach den ersten

Alliyahs (also Anfang unseres Jahrhunderts; Anm.) traten aber

immer mehr die machtpolitischen, imperialistischen

Konfliktsituationen in den Vordergrund, die von den

Kolonialmiichten natijrlich kunstlich geschiirt wurden. Meiner

Ansicht nach wird der Konflikt heute in erster Linie von

nationalistisehen, religios-orthodoxen Radikalen auf beiden Seiten

geschiirt. Natiirlich haben die Palastinenser, genauso wie die

Juden, das Recht auf Selbstbestimmung, auf Selbstverwaltung.

Mull denn dies aber notwendigerweise einen staa’ tlichen Rahmen

haben? Wir sagen: organisiert euch foderativ! Vermischt euch,

heiratet untereinander! Bildet selbstverwaltete Gemeinden,

Kantone oder was auch immer. Beide Volker mijssen aber die

gleichen Rechte besitzen.

1942 Biltmore-Programm der Zionisten, in

dem erstmals offen die Griindung eines

jiidischen Staates anvisiert wird

1947 UN-Teilungsresolution
1948 Ende des britischen Mandats, Aus-

rufung des Staates Israel. Erster ara-

bisch-israelischer Krieg. Die Grfindung

eines Palfistinastaates wird von Israel

und Jordanien verhindert

Frage: Was halten Sie von der Intifada, dem palastinensischen
Aufstand?

Luden: Nat'drlich haben die Palastinenser recht: sie kampfen fur

ihre politische und soziale Emanzipation. Dies ist gar keine Frage.

1hr Aufstand entbloBt die Engstimigkeit und Dummheit der

israelischen Regierung, die sich wohl bis vor kurzem auf eine

jahrhundertelange Besetzung der Gebiete eingerichtet hat. Das

Problem ist nur: viele “Radikale” innerhalb der PLO wollen nicht

nur den Gaza-Streifen und die West Bank, sondem auch das

gesamte Gebiet Israels unter ihre .F'Lihrung bringen. Das geht
sclbstverstandlich nicht. Wie gesagt: hier haben zwei Volker ihre

Rechte geltend zu machen. 1948 haben die Araber die Bildung

cines palastinensischen Staates abgelehnt. Zwanzig Jahre lang
héiltcn sie Zeit gehabt, diesen Staat aufzubauen. Sobald Israel die

besetzten Gebiete zurijckgegeben hat, miiBten die Pal‘astineneser

eigentlich sehr bald Jordanien in ihrem Sinne politisch

umfunktionieren. Wir Anarchisten meinen: Der Gedanke der

Selbstverwaltung muB noch in sehr viele Kopfe eindringen.

Sowohl das palastinensische, als auch das jiidische Volk muB sich

gCgenseitig Garantien geben konnen. Dazu gehoren nicht nur

gleiche, sondern auch kooperative, und sogar freundschaftliche

Bedingungen.
.

”0.110.” Gibt es heute bereits Beispiele dafiir?

Luden: Aber sicher. Ich mochte nur ein Beispiel nennen: Nazareth.

Die Stadt ist heute ein Musterbeispiel des friedlichen und

freundschaftlichen Zusammenlebens zwischen Juden und

Arabem. Wichtig hierfiir war die materielle Gleichstellung der

arabischcn Einwohner, wodurch sich sehr viele soziale Konflikte

einfach erfibrigen. Diese arabischen Familien Ieben, arbeiten und

lernen zusammen mit jijdischen. Auch ist unter beiden

Volksgruppen die Kinderzahl niedrig. Die Lebensbedingungen

haben einfach eine andere Form des Zusammenlebens

hervorgebracht. Verstehen Sie? Es ist einfach kein Problem. Der

Frieden ist moglich. Nur ist der FriedensschluB eben nur zwischen

ZWCi volkem moglich, nicht zwischen zwei taktisch-

manovrierenden Regierungen. Keine internationale Konferenz,

kein RegierungsbeschluB vermag zwei volker miteinander zu

verbinden, sic in Freiheit und in wirklichem Frieden miteinander

Ieben zu lassen. Sobald die israelische Regierung bereit ist, den

Paliistincnsem die faktische Gleichberechtigung anzuerkennen,

wird die Pest des Nationalismus und des Chauvinismus aus dieser

Region verschwinden. genauso, wie sie zwischen lDeutschland und

Frankreich verschwand, nach all den gegenseitigen Feindschaften

Das stimmt. Bis die Zionisten kamen und den Palastinensem ihr

Land weggenommen haben. Deshalb konnte natijrlicherweise der

chemalige Zustand der Harmonie nicht weiterexistieren.

Die Intifada ist nicht abh'angig von religios-onhodoxen Fanatikern.

Luden diskreditiert die Intifada ohne sie beim Namen zu nennen

und vollzieht zudem eine Gleichstellung zwischen dem Lager der

Unterdriicker und dem der Unterdrijckten. Auch steht es im

Widerspruch zu seiner positiven Antwort auf die Frage, wie er zur

Intifada steht.

Das ist eine Illusion. Es gibt in Israel einzelne Falle, wo jijdische
Madchen Palastinenser geheiratet haben oder umgekehrt; die

Jijdinnen wurden von ihren eigenen Familien verstoBen. Wie die

letzten Wahlen in Israel gezeigt haben, ist die Zahl der stark

religiosen Juden kraftig gestiegen, und die wijrden sich niemals mit

den Arabem vermischen. Die Palastinenser wollen ihre Gemein-

den oder Kantone nicht unter israelischer Besatzung “selbst

verwalten”; sie wollen nicht; von Israel jede Entwick-

lungsmaBnahme erbitten, die dann verweigert wijrde. Sie wollen

nicht unter israelischer Aufsicht stehen sondern dlie Selbst-

bestimmung; diese bleibt also die Voraussetzung fiir eine

Selbstverwaltung.

1956 Israelisch-britisch-franzfisischer Krieg

gvegen Agypten
1964 Griindung der PLO I

1967 Junikrieg. Besetzung der Westbank, des

Gaza-Streifens, der Sinai-Halbinsel und

der Golan-Hfihen durch Israel

.

1970 Vertreibung der PLO aus Jordanien

Zwar verkiindete die PLO ihren Staat in der West Bank und im

Gaza-Streifen erst am 15.11.88, also gut drei Monate nach dem

Gesprach mit Josef Luden, aber mit diesem beschrankten Gebiet

war sie schon langst einverstanden, wie Arafat in seinen

Gesprachen mit Uri Avnery deutlich machte. Aber diese Signale

wurden vom Staat Israel stets ignoriert. Und auoh wenn es nicht so

gewesen ware, ware es kein “Problem”, weil nicht “viele

Radikale” in einem Staat zahlen, sondern die Mehrheit.

1973 August: Grtindung der Palastinensi-

schen Nationalfront (PNF) in den be-
'

setzten Gebieten

1973 Oktoberkrieg
1974 Die Arabische Liga crkennt die PLO als

einzige legitime Vertreterin dos pal'asti-
nensischen Volkes an. Beobachterstatus

bei der UNO. 12. PN‘C beschliefit ein

Etappenprogramm
'

S‘ieg der PLO-Anhfinger bei Kommunal—

wahlen in den besetzten Gebieten

Separatabkommen voh Camp David

zwischen den USA, Israel und Agypten

1976

1978

A15 Musterbeispiel ffirs Zusammenleben zwischen Juden und

Pal‘astinensern nennt Luden Nazareth. Ein Blick in den Mcrian—

Reisefiihrer macht dies fragwiirdig: “In Nazareth Ieben heute

'Liberwiegend christliche und mohammedanische Araber und

wenige Angehorige christlicher Orden, die die Pilgersta‘tten
besuchen. Juden wohnen im Norden der Stadt, in dem (1957)
neugegriindeten Stadtteil Illit” (d.h. das Obere; “Nazereth Illit” :

das obere Nazareth). Sie Ieben also getrennt! i

Und im “Blauen F'Lihrer'Molden” lesen wir: “Es arbeiten zwar alle

zusammen in den Feldem und in den Fabriken, doch Ieben tut jeder
fiir sich” und “in der Altstadt ist die offizielle Sprache Arabisch”

und nicht etwa arabisch und hebraisch.
’

Natiirlich ist der Frieden dort moglich: Nazareth liegt ja auch

im Kemstaat Israel, wo Ffieden herrscht und nicht in den besetzten
Gebieten.

1982 Israelische Invasion 1m Libanon, u.a. um

die PLO zu zerschlagen
1983 Spaltung der PLO

1985 Israeliscbe Politik der ,,eisemen Faust"

in den besetzten Gebieten
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und Kriegen. Warum sollte das nicht auch hier moglieh ein? Es war

ja auch eine der wichtigsten Grundlagen des Zionismus, daB die

Juden in Frieden und auf gleichberechtigter Basis mit den

Nachbarvolkem leben mfissen. Die heutige israelische Regierung

verkriippelte aber die hohen Ideale des Zionismus, genauso wie das

die sowjetische Regierung seit siebzig Iahren mit den Ideen des

Sozialismus tut.

Frage: Was bedeutet es eigentlich fiir Sie als Anarchist, Jude zu

sein?

Luden: Ich sehe meine politische und meine Volkszugeho‘rigkeit
nicht im Widerspruch, im Gegenteil. Bereits Kropotkin hat sich fijr

die nationale und territoriale Selbstverwaltung der Juden

ausgesprochen. Auch die Bundisten (= jiidische radikal-

sozialistische Partei im frijheren RuBland; Anm.) waren, obwohl

Nicht—Zionisten, dieser Meinung. Fiir mich z‘ahllt der Wille des

einzelnen: ich bin als Anarchist der Ansicht, die Juden sollen frei

wahlen konnen, wo umd wie sie leben mochten, ob sie eine Heimat

brauchen. Israel ist ein wichtiger Schutzort fiir dieses Volk, diese

Funktion muB das Land auch weiterhin erfijlen. Nur eben ohne

Staat.

Frage: Zum SchluB bleibt noch eine Frage: wie sehen Sie Israels

Zukunft?
'

Ludens Optimistisch. Ich bin zwar kein Marxist, der an historische

GesetzmaBigkeiten glaubr, aber ich glaube, friiher oder spater wird

sich auch hier die einzig vernfinftige Idee vom Zusammenleben

beider Volker durehsetzen. Was Zahlt ist, was in den Kopfen
ablauft. Menschen werden immer bereit sein, sich zu andern. Auch

die Intifada bewirkte groBe Veranderungen in diesem Land.

Uberall in der Welt ist der schrittweise Abbau autorit'arer

Gedanken und Verhaltensweisen zu beobachten. Das kommt hier

auch noch einmal. Schauen Sie: Dieses Land hat gleich zwei

Utopien verwirklicht: Den Juden eine Heimat gegeben und die

Keimzellen einer freiheitlichen Lebensform in den Kibbuzim und

Moshavim begriindet. Warum kdnnte es nicht eine dritte,
universellere Utopie verwirklichen: die des briiderlichen
7nnmmm\mmmnmw“nmmm man/vmr'imm (mefimr- mnmfimlklkvwrmmlhwmimnow Y\.1Rlllbmw‘7l

Das stimmt nicht. lDer ursprfingliche Zionismus als solcher hat,

wenn auch ohne Gesinnungschauvinismus, die Palaslinenser nichl

als gleichberechtigt betraehtet, sondern verdrangre sie und sprach
von “unserem Land”, “unserem Vaterland” und anderen

zionistisehen Phrasen. Aufierdem war er generell fiir einen

jfidisehen Staat. Und wenn er Frieden unter diesen Umstanden

angeboten hat, so war es Frieden, der auf Ungerechtigkeit basiert.

Hier ertappe ich mich bei einer Untertreibung: wenn man

jemanden Land und Arbeit wegnimmt, so ist es mehr als

“ungerecht”, denn es geht um seine Existenz.

Um ehrlich zu sein: nicht imer und fiberall hall, 1 die Kibbuzim

Araber verdrangt: Jesreeltal (wo sich auch der erste Moschaw

Nahalal befindet, gegrfindet 1920), war ein sumpfiges Gebiet und

dort lebten keine Araber. Die Siedler litten viel unter Malaria. Aber

weil sie Zionisten waren, handelten auch sie ihrem Ideal

entsprechend und boykottierren arabische Waren. Nach der

Trockenlegung der Sijmpfe kooperierten auch sie nicht mit den

Arabem und erzeugten eine tiefe Kluft ihnen gegeniiber.

Welche “hohen Ideale” deg Zionismus hatte die Ilczltigc

Regierung (im Gegensatz zu frijlieren der Arbeiterpartei, die

Luden damit indirekt rechtfertigt!) verkrijppelt? Die des

Sozialismus innerhalb der Kibbuzim? Hat sie nicht. Sie hat sich in

das innere Leben der Kibbuzim nicht eingemischt, sondern im

Gegenteil, sie hat sie subventioniert und tut es natiirlich noch

immer. Auch nichr die “hohen Ideale” der Zusammenarbeit in

Gleichheit mit den Pal'astinensem? Solche existierten auch

w'ahrend derfrz'iheren Regierungen von den Ex-Kibbuzniks Ben-
'

Gurion und Golda Meir nicht. Mit dlem reinen Sozialismus ist der

Zionismus nicht zu vergleichen. Sein‘ Ideal ist nicht

Intemationalismus, sondern Nationalismus. Weil-seine Pramisse

“Land ohne Volk fiir ein Volk ohne Land” eine Lijge war. hat sich

diese Pflanze als nationale Diskriminierung und rassislische

Unterdrfickung entwickelt.

Die Juden sollen nicht “frei wahlen kfimnen” in den besetzlen

Gebieten zu siedeln — mit oder ohne Staat. mit oder ohne

Verdr'angung der Palastinenser - solange sie sich “Zionisten”

nennen, wie Luden und die seinen es tun, weil es ein Rcizwort und

eine Provokation fijr die Palastinenser ist. Zionismus ist judischer

Nationalismus, auch wenn er von links kornml. Und wenn Luden

sagt “vennischt euch” und sich trotzdem Zionist nennt, s0 schafft

er nur eine Verwirrung der Begriffe und des Denkens. Und in der

Tat, wenn das Gespr'ach zu den Punkten kommt, verteidigl er den

israelischen Staat und verwirfr nur den der Paliistinenser.

1987 Wiedervereinigung der PLO. Beginn der

Intifada im December 1987

1988 Ausrufung ties Staates Palistina auf dem

19. PNC am 15. November

Luden sieht Israels Zukunft optimistisch. Ich - nur bedingt. Ludens

Optimismus vom Abbau autoritarer Verhaltensweisen trifft nur auf

einige Staaten des Ostens zu. In den USA, 2.T. Europa, Siid-Afrika

ist es umgekehrt.

Die Utopien Israels haben den Israelis und den Palastinensem,

dem Libanon und den arabischen Nachbarstaaten seit Israels

Griindung nur Unsicherlneit und Kriege beschert und die Kibbuzim

sind sclhon langst im ProzeB der Abbréckelung. Trotzdem wird die

Grundidee der Egalitat bleiben —, aber nicht gegen, sondern in
I M--NN-M.“MI\‘-:A N?“ -mflAAAm nflzznn..fiM





Falschlicherweise ffihrte die Geschichts-

schreibung sie als “anarchistische” oder

“Schein”r'2iterepublik, reduzierte sie auf die

bayerische Hauptstadt M‘Linchen und einige
dort lebende Anarchisten und Schriftsteller:

Erich Miihsam, Gustav Landauer und Ernst

Toller. Aber sie war genausogut anarchis-

tisch, wie sozialistisch oderkommunistisch,

sie ist auch in Kempten, Wiirzburg, Burg-

lengenfeld, Landshut und vielen anderen

Stadten Bayems ausgerufen worden. An ihr

beteiligt haben sich ebenso die Hausfrau

Maria Niedermayer aus dem niederbayri-

‘schen Regen wie der Lindauer Ingenieur

Groll, der als lokaler SPD-Vorsitzender die

Kunde von der Ratcherrschaft bis ins oster-

reichische Bregenz trug und zu diesem

Zweck die Zollner mit der Waffe fiberzeug—

te, ihn doch einreisen zu lassen; an ihr betei-

ligten sich Sozialdemokratlnnen, Kom-

munistInnen, der gerade vier Monate alten

KPD und Bauernrate. In Ingolstadt wahrte

sie nur einen lialben Tag, in Altdorf bei

NUrnberg einen Tag und in Passau neun.

Ihre entschiedensten Gegner neben den

reaktionaren Studenten, dem Biirger- und

Beamtentum kamen aus den Reihen der

bayerischen SPD und der Munchner Orts-

gruppe der KPD.

Im SF soll deshalb der 70 Jahrestag der

Raterepublik nicht am Beispiel M'Linchens,

sondem in einem kleineren AusriB, einem

Mosaiksteinchen, iiber die Ereignisse in der

Industrie- und Arbeiterstadt Fiirth in die

Erinnerung zuriickgeholt werden.

Als am 7.November 191 8 eine nur wenige

Kopfe z'ahlende, aber entschlossene Gruppe

ffihrenderMitgliederderbayerischen USPD

um Kurt Eisner den AnstoB zur November-

revolution gab und in Bayem am nachsten

Morgen die Monarchie abgeschafft und die

Republik ausgerufen worden war, konnte

noch niemand ahnen, daB damit der Grund-

stein fur eine bayerische Sonderentwick-

lung innerhalb der deutschen Revolution

von 1918/l9 gelegt worden war, die fiinf

Monate spater zum ersten Versuch fiihrte,
die Raterepublik und damit die Regierungs-
form der Ratedemokratie in einem ganzen
Teilstaat des Reiches zu proklamieren.‘ Die

Entwicklung der ersten Monate der Revolu-

tion in Bayem war gekennzeichnet durch

die Regierung Eisner/Auer, in der die USPD,

anders als innerhalb der Reichsregierung,

zuna'chst den groBeren EinfluB auf die Poli-

tik zu nehmen glaubte. Die Aktion der

M'Linchner USPD-Fuhrung entsprach dem

Willen der kriegsmiiden Menschen; eine

zogerliche, dem revolutioniiren Bruch durch

und durch abgeneigte Ffihrung der bayeri-
schen Sozialdemokraten konnte sich dem

nur noch fijgen. Trotz dieser schwacheren

Ausgangsposition gelang es den Ministern

der MSPD, insbesondere Erhard Auer als

Innenminister, Albert RoBhaupter als Mili-

téirminister und Johannes Timm als Justiz—

minister die ungewollte Raterevolution'

zurfickzuschrauben. Schon nach wenigen

Wochen, Ende 1918 wurden die Befugnisse
der zahllosen, in den allermeisten Orten des

Landes gebildeten Arbeitere, Soldaten - und

als bayerische Besonderheit - Bauemréite

weitgehend eingeschrankt; ihnen sollte

nurmehr beratender Charakter in lokalen

Angelegenheiten zukomnien. Die Entschei-

dungskompetenzen lagen wieder in den

Handen der noch zu Zeiten der Monarchie

unter den diskriminierenden Beschréin-

kungen des Drei-Klassenwahlrechts gew'eihl-
ten Selbstverwaltungsorgane der Kommu-

nen. Die nach wie vor arbeitende monarchis-

tische Beamtenschaft beherrschte die Exe-

kutive.

Die Landtagswahlen am 12.Januar 1919,

gegen den Widerstand eines Teils der R‘zite

durchgefiihrt, brachten den biirgerlichen
Parteien landesweit die parlamentarische
Mehrheit, der USPD des Ministerpréisiden~
ten Eisner aber eine bestiirzende Nieder—

lage. Im Landesdurchschnitt erhielt die SPD

33%, die USPD nur 2.5%, der sozialdemo-

kratisch orientierte Bayerische Bauembund

9,1% und die bilrgerlichen Paneien knapp
55% der abgegebenen Stimmen bei einer

hohen Wahlbeteiligung der Bevolkerung.
Die Wahlen zeigten aber auch einen

groBen Unterschied zwischen Stadt 11nd

Land. In den Stadtgebieten Bayems erhiel-

ten die beiden sozialistischen Parteien SPD

und USPD zusammen 48,6% der abgegebe-
nen Stimmen, in den landlichen Regionen

dagegen nur knapp 28%. Das Wahlergebnis
erschijtterte die Hoffnungen vieler Anhan-

-ger der sozialistischen Parteien auf Bildung
einer sozialistischen Regierung durch eine

parlamentarische Mehrheit. Wahrend auf

Seiten der biirgerlichen Parteien und der

Fiihrung der SPD die Vorbereitungen auf

die Konstituierung eines bayerischen Land-

tags den gewiinschten Verlaufnahmen, blieb

der bayerischen USPD nur die verstéirkte

Hinwendung zu den Raten und damit zur

auBerparlamentarischen Arbeit.

Abseits dieser Wahlvorgéinge radikali-

sierte sich seit dem Dezember 1918 zuneh-

mend ein Teil der bayerischen Rate. Die

Griinde dafiir lagen in der unveriindert deso-

laten sozialen und wirtschaftlichen Lage der

Bevolkerung; der harte Winter, die Demo—

bilisierung der Soldaten und die mit der

Einstellung derRiistungsproduktion einher—

gehenden Massenentlassungen verscharften

sie noch. Hoffnungen auf einen radikalen

Bruch mit dem monarchistischen Herr-

schaftssystem losten sich angesichts der

Anstrengungen der sozialdemokratischen

Minister die Kontinuitéit zu wahren immer

mehr in Wohlgefallen aufflAlarmierende

Anzeichen ffirein Wiederaufleben der durch

dieAWucht der Revolution zunachst ver—

stummten biirgerlich—reaktion'aren Kreise um

die alte Milit‘zir- und Beamtenkaste waren

die Affaire um die Griindung einer Burger—
wehr mit Unterstiitzung Auers und Timms

im Dezember 1918 sowie die zunehmende

Hetze in den Zeitungen gegen den “galizi-
schen Juden” Eisner, der das Vaterland

verrate.

Als Eisner dann auf dem Weg zur ersten

Sitzung des Landtags am 21. Februar 1919

vorn Grafen Arco-Valley ennordet wurde,

brach ein Proteststurm los, der sich von

Milnehen aus fiber das ganze Land ausbrei—

tete. Mit dem Protest gegen die scha'ndliche

Tat verband sich an vielen Orten des Landes

der Protest gegen die skizzierte allgemeine

Entwicklung derRevolution. Die sich an das

Attentat anschliefiende Flucht des bayeri-
schen Landtags und die Ubemahme der

politischen Macht durch den Zentralrat in

Miinchen fiihrte in vielen Orten Bayerns zu

einer St'zirkung des Selbstvertrauens der

lokalen Réiteorgane. Dieses gestiegene
Selbstvertrauen der bayerischen Réite fand

seinen Ausdruck dann im Verlaufdes ersten

Kongresses der bayerischen Arbeiter-, Sol-

daten— und Bauernrate in Miinchen, der vom

25. Februar bis zum 8. Miirz l9l9 tagte.

Trotz groBer Unterschiede zwischen dereher

pro-parlamentarischen und der eher r'zite-

demokratischen Fraktion der bayerischen
Rate und trotz der eindeutigen Ablelmung

der Ausrufung der Raterepublik durch eine

Zweidrittelmehrheit, zeigten die mit Liber—

waltigender Mehrheit angenommenen

Kompromisse, daB die bayerischen Riite

selbstverstéindlich an der zukijnftigen G6-

stalturig des politischen Lebens des LandeS

entscheidenden Anteil zu nehmen gedach—
ten.

Schienen am 20. Februar die Tage der

bayerischen Rate ebenso geziihlt wie die er

Rate'im iibrigen Reichsgcbiet, so veriinderte

die nach der Ermordnung Eisners einsetzen-

de “zweite Revolution” die Szenerie ent-

scheidend.

In den sechs Wochen zwischen der

“zweiten Revolution” und der Ausrufung
der Raterepublik am 7.April 1919 beschleu-

nigte sich diese Entwicklung. Die F'Lihrungen

derbitrgerlichen Parteien und der S PD einig—
ten sich auf die Bildung einer rein sozialis-

tischen Minderheitsregierung unter Mini-

sterprésidentlohannes Hoffmann (SPD). An-

gesichts der gespannten Lage, der zahlrei—

Chen Demonstrationen und bewaffneten

Aktionen anléiBlich der Ermordung Eisners

blieb der bilrgerlichen Mehrheit zuniichst

nichts weiter fibrig. Als diese Regierung, die

von Anfang an auf schwachen FijBen Stand,

in den ersten Wochen ihrer Tiltigkeit keine

einschneidenden Reformen des bayerischen

Staatsapparates und des Gesellschaftssys—
terns erreichte, der andauemd harte Winter

zu einer weiteren Vérschlechterung der

Lebensmittelversorgung und Belieferung mit

I-lleizmaterial sorgte, in Ungarn am 20. Marl

1919 die Raterepublik und die Vereinigung
der sozialistischen Paneien erkl'zirt wurde,

im Ruhrgebiet und in Wiirttemberg Gene-

ralstreiks ausbrachen, fehlte nur noch ein

Tropfen, das bayerische FaB zum Uberlau-
fen zu bringen.

In der Einbemfung des Landtags zum 8.

April witterte ein groBer Teil der bayeri—
schen Rate den Versuch der biirgerlichen
Paneien, die Regierungspolitik nunmehr

endgfiltig durch ihre parlamentarischc
Mehrheit bestimmen zu wollen, den noch

verbliebenen Errungenschaften der Revolu-

tion, so fiktiv sie oft in der Realitiit geblieben
waren, den Garaus zu machen. Zeitgleich
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zeigte ein in Augsburg ausbrechender Ge-

neralstreik, wohin es gehen sollte. Ausru-

fung der Raterepublik! Am 7. April 1919

war es dann soweit: nachdem die Landtags—

sitzung durch den Zentralrat verboten, die

Mfinchner Gamison dem Landtag ihren

Schutz entzogen und aus allen Teilen des

Landes der Ruf nach einer Ratcherrschaft

zugenommen hatte, wurde dieser Montag
zum Nationalfeiertag aus AnlaB der Ausru-

fung der R'ziterepublik in Bayem erklart.

Fijrth

Auch in Furth schloB man sich der Aus-

rufung an. Wie der Verlauf der lokalen Er-

eignisse insbesondere in den letzten Tagen
vor der Ausrufung zu diesem EntschluB

fijhrte, wer den AnschluB der Stadt an die

Ratcherrschaft mittrug und wie sich die

Herrschaftsform in den wenigen Tagen ih-

rer Existenz in Furth gestaltete, soll exem—

plarisch vorgestellt werden:

Der Fiirther VollzugsausschuB des Ar-

beiter— und Soldatenrats (ASR) setzte sich

bereits im November 1918 paritatisch zu-

sammen: Gleichberechtigte Vorsitzende

Waren der Uhrmacher Julius Haller von der

USPD und der Mobelschreiner Friedrich

Kuntermann von der SPD. Der achtkopfige
Soldatenrat wurde angefiihrt vom Unab-

hiingigen Oberstleutnant Mayer, der zugleich
gewiihlter Gamisonskommandant der Fur—

ther Volkswehr war. Mit ihm als militari-

Schem Fuhrer der Anfang April 1919 rund

tausend Mann starken Volkswehr und Ar-

beiterrat Wenzel Dirscherl (USDP) als zivi-

16m Leiter der Truppe, verfiigten die Unab—

hiingi gen fiber die wichtigsten militarischen

Posten in Furth.

In der fUnfgrthten Stadt Bayems be—

SaBen die beiden sozialistischen Parteien

nach den Lantagswahlergebnissen fibereine

slabile Mehrheit: Die SPD erhielt 574%,
die USPD noch einmal 6,6% der abgegelbe-
nen Stimmen; zum Vergleich, in der groBen
Nachbarstadt Niirnberg waren es zusammen

rund 7 Prozent weniger.
Die Probleme des ganzen Landes zeig—

len sich in den Wintermonaten 1918/19 auch

1n Ffirth. Im Dezember 1918 waren 4000

Arbeitslose offiziell registriert worden, Mitte

Februar 1919 bereits 7000 und Anfang April

waren es immer noch knapp 5400 Men-

SChen, die sich arbeitslos gemeldet hatten.

Bel einer Gesamteinwohnerzahl von etwa

70 000 im Jahre 1919 eine erhebliche Belas—

“19$ des sozialen Klimas, zumal die Ar—

beitslosenunterstfitzung eher einem Almo-

se“ glich, denn einem wirklichen Lebensun-

terhalt: Bei einem Tageshochstsatz an Ar-

beitslosenunterstiitzung der in etwa einem

flufchschnittlichen Stundenlohn ffir einen

“PET 21 jahrigen Arbeiter entsprach, konnte

SlCh die Familie eines Arbeitslosen pro Tag
Wahlweise entweder'ein gutes Pfund Butter

Oderanderthalb Pfund Schweinefleisch Oder

_l<110gramm Weizenmehl Oder 3 Pfund
Kase kaufen; ein Paar Herrenstiefel hatten

die Unterstfitzung von sechs Wochen ver-

schlungen.
So verwundert es nicht weiter als An—

fang Marz etwa 2000 Menschen demon-

strierend vor das Rathaus zogen; zumeist

Frauen und M'zinner aus Familien, die von

der Arbeitslosigkeit betroffen waren. Vom

Bilrgermeister forderten sie eine sofortige
Aufbesserung der ihnen zugestandenen
Lebensmittelrationen. Vor dem Sitz der

Volkswehr im Parkhotel verlangten sie da-

r‘uberhinaus stfinnisch die sofo'rtige Haus—

suchung bei einer langen Liste von reichen

Burgem der Stadt und die Beschlagnahme
der dort aufzufindenden Lebensmittelvor-

rate und deren Verteiliung an die Annen.

Unter dem Druck der protestierenden Men-

schen muBte die Volkswehr-Fiihrung nach—

geben.
Erst Stunden nach der Demonstration

brachen die ersten Durchsuchungskommis-
sionen der Schutzmannschaft in Begleitung
einiger Arbeitsloser zu den ersten Haus-

suchungen in Burgerhausem auf. Die recht-

zeitig gewarnten Hausbesitzer erwarteten

sie bereits, froh fiber die offizielle Haus—

suchung; v0r ihren Hausem hatten sich viele

der Menschen aus der Demonstration ver-

sammelt und drohten die H'auser selbstéindig

zu durchsuchen, d.h. zu pl‘undem, falls die

zugesagten Durchsuchungen nicht stattge—
funden hatten.

Am Samstag, den 5. April 1919, erreich-

te den VollzugsausschuB des ASR ein Tele—

gramm aus Munchen, das vielversprechend
verkiindete:

An alle Arbeiterr'ate, an alle Bauemrfite,

an alle Soldatenra'te, an alle offentlichen

Gebéiude anschlagen. Bedeutsame poli-
tische Entscheidungen stehen bevor.

Leitsatze ffir das Verhalten der Rate und

der Beamtenschaft sollen sein:

l) Staats- und Gemeindebeamte tun

weiterhin ihre Pflicht.

2) Die A.u.S. Rate treten sofon in Fijh-

Iung mit der Beamtenschaft.

3) Die A.B.S. Riite fibemehmen den

Schutz der Beamtenschaft, die bereit sind

ihre Pflicht zu run.

4) Regierungsgewalt konnen nur Beamte

ausfiben, die vorbehaltlos sich auf den

Boden der neuen Verhaltnisse stellen.

Beamte! Die sozialistischen Parteien

haben sich geeinigt; laBt Euch nicht von

reaktiona‘ren politischen Rufem verfu‘h-

ren und stellt Euch geschlossen hinter die

freie Beamtengewerkschaft.A.B .u.S. Ra-

te tretet ffir die im sozialistischen Staat

berufstreuen Mit—Arbeiter der Beam-

tenschaft ein. Die Bayerische Beamten-

gewerkschaft, gez. Wilf, Schmid, NieB.

Revolutionfirer Zentralrat Bayem, gez.

Doldmann.
-

Zusammen mit dem Telegramm erhielt der

Rat die Nachricht, am Sonntagmorgen kame

ein Vertreter des Zentralrates aus Munchen,

um die Rate vor Ort zu informieren. Die

Further USPD mobilisierte daraufhin fijr

den nachsten Morgen zu einer groBen Ver—

sammlung im Evorasaal.

Das zentrale Referat hielt der Unabh'ang-

ige Peter KOch fiber das programmatische

Thema “Deutschland und die russische

Republik”:
“Die Stunde der Abrechnung isl gekom~
men, das Spiel in Weimar verloren und

die Geduld der Arbeiterschafl zu Ende.

Die monarchische Regierung hat den

Arbeitem gegeniiber nicht gehausl, wie

Noske, Ebertund Scheidemann die Strei—

kenden Arbeiter niederkartiitschen las-

sen Die winschaftliche Macht in die

Hande zu bekornmen, ist das Ziel und

dazu geho‘rl das Rate-System.”
,Wie im vergangenen November, so musse

auch dieses Mal Bayem vorangehen; nur

richte sich die Revolution nun gegen die -

Burgerschaft. Daher werde sich die Fijrther

USPD fur die Bildiing einer sozialistischen

Arbeitsgemeinschaft aller drei sozialisti-

schen Parteien der Stadt - gemeint waren

SPD, USPD und KPD - einsetzen, die not-

falls auch fiber die Képfe der sozialdemo-

kratischen Funktionare hinweg gebildet
werden miisse. Fur seine starken Worte

erhielt er den ungeteilten Beifall der Ver-

sammlung, zu der sich neben den Anhiinger—
Innen der USPD auch Parteig‘angerlnnen
von SPD und KPD versammelt batten.

Nach ihm ergriff der vom Zentralrat

gesandte Unabhéingige Carl Kropelin das

Wort, der am Morgen aus Bayreuth kom-

mend in Ffirth eingetroffen war:

“Die Proklamierung der Réiterepublik isl

aufMontagmittag um 12 Uhr festgesetzt.
(. . .)Schneppenhorst (Militanninister der

Regierung Hoffmann) hat durch Hand-

schlag versprochen, daB er dafijr eintre-

ten werde, daB spatestens bis Montag-

mittag die Raterepublik auch von den

Mehrheitssozialisten ausgerufen wird.

(. . .) Die Vollsozialisierung mquiktan-

risch durchgefiihrt werden. (...) Die

Diklatur des Proletariats soll nicht fiir

immer bestehen; sobald sich auch die

Gegner fiberzeugt haben, daB der Sozia-

lismus ist, dann werden wir wieder

demokratisch miteinander leben, nichl

bloB wirtschaftlich, sondem auch poli-
tisch."

Am Ende seiner Rede berichtet er von oster-

reichischen Genossen, die in M‘L'mchen die

bevorstehende Ausrufung der Raterepublik
auch in ihrem Land angekijndigt batten, um

iiberzeugt und voller Optimismus abzus-

chlieBen:

“Es wird sicherlich auch noch zur Welt-

revolution in England, Italien, Frank-

reich, Schweiz usw. kommen.”

In der sich anschlieBenden Diskussion sicher-

ten Vertreter der KPD, Mitglieder der Fijr-

ther SPD und zwei Sprecher der stadtischen

Beamten- und Arbeiterschaft ihre einhellige
Unterstfitzung derRéiterepublik zu. So wurde

am Ende der Versammlung, nach rund

zweieinhalb Stunden und unter allgemeinen
Beifall und Jubel eine 15-k6pfige Kommis-

sion aus den Versammelten heraus gewéihlt,
je fijnf Mitglieder der drei sozialistischen

Parteien, die die Vereinigung der Sektionen
zu einer einzigen sozialistischen Arbeitsge~
meinschaft vorbereiten sollten.

Am Nachmittag des sechsten April ver—

sammelte sich der ASR zu einer Sondersi—

tzung. Von den 200 Mitgliedemdes Rates

waren zwar fast alle Unabha'ngigen- anwe-
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send, ein Teil der Mehrheitssozialisten je—
doch fehlte, weil er nicht mehr rechtzeitig
unterrichtet werden konnte. So setzte die

USPD~Mehrheit gegen den Protest der

MSPD die Anwesenheit von Vertretern der

Niirnberger KPD durch, deren Forderungs—

katalog sie unterstiitzten; - u.a. die sofortige

Bewaffnung der Arbeiterschaft.

Arbeiterrat Heinlein berichtete den Ra-

ten von der ablehnenden Haltung der Niim-

berger Vertrauensmannerversammlung der

Niinberger SPD, die am Samstag bereits

beschlossen hatte, eine Raterepublik zwar

abzulehnen, sich einer erfolgten Ausrufung

gegenijber jedoch neutral zu verhalten. Der

ASR-Vorsitzende Haller driingte auf die

sofortige Verabschiedung eines BegrfiBungs—

telegramms durch die FurtherRateversamm—

lung und unterbrach dafiir auch die laufende

Diskussion. Gegen die Stimmen der SPD

beschloB die unabhangige Mehrheit ein

solches Telegramm, das dann sofort nach

Munchen zum Zentralrat geschickt worden

ist. Im Namen der Fiirther Arbeiterschaft

begrfiBe der ASR Furth die bevorstehende

Ausrufung, hieB es darin.

Erst danach meldeten sich Vertreter von

Bahn, Post und Schutzpolizei zu Wort und

sicherten ihre ununterbrochene Weiterar~

beit zu; fiir die politische Fuhrung der Stadt-

verwaltung hatte Burgermeister Kaufmann

sich bereits am Samstag “auf den Boden der

Tatsaehen” gestellt, wie die hubsche For-

mulierung regelmaBig lautete, ganz so wie

er es bereits im November 1918 getan hatte.

Als schlieBlich noch Garnisonskommandant

Mayer die unbedingte Loyalitéit der Volks-

wehr bestiitigt und damit die Unterordnung
unter die Befehlsgewalt des Nilrnberger
Generalkommandos ablehnte, war die Aus-

rufung der Raterepublik in Fijrth gesichert.
In derbenachbarten GroBstadt Ntirnberg

war die Situation entgegengesetzt: Sowohl

SPD-FijhrungwieASR und die Fiihrung des

Niirnberger Milit'firs hatten sich entschieden

gegen die Ausrufung ausgesprochen.

Der Nationalfeiertag

In der Nacht zum Montag, den 7. April
kamen die unabhangigen Mitglieder des

Vollzugsausschusses der Fiirther Rate und

die Fiihrung der Volkswchr kaum zum

Schlafen. Bereits um vier Uhr morgens traf

das erste Telegramm aus Miinchen ein, daB

die Ausrufung der Raterepublik durch den

Zentralrat verkiindete. Die vom Postamt

unterrichtete Wache im Parkhotel telefo-

nierte den Garnisonskommandanten und die

Rate herbei. Nachdem Mayer die Echtheit

des Telegramms bei der Post selbst nochein-

mal iiberprtift hatte, traf bereits ein weiteres

Telegramm ans Mfinchen ein, das genauere

Anweisungen enthielt, wie sich die lokalen

Rate verhalten sollten:

“Die Ausrufung der Riiterepublik erfolgt

am 7.Apri1mittags l2 UhrLSie ist recht-

zeitig durch Plakale der Offentlichkeit

bekanntzugeben. Femcr liiulcn von mit-

tags 12bis 1/2 1 Uhr siimtliche Glocken.
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' AuBerdem sind alle Fabriken und offent-

liche Gebéiude rot zu beflaggen.”
Wahrend sich am friihen Morgen immer

mehr Arbeiterr'ate im Parkhotel versammel—

ten, wurden die ersten MaBnahmen bereits

umgesetzt. Plakate mit dem Text der Prokla-

mation wurden gedruckt, telefonisch be-

nachrichtigte man die Untemehmer und

Ladenbesitzer davon, daB nicht gearbeitet
wiirde. Fiir neun Uhr rief man die Volks-

wehr ins Parkhotel, die Sicherheitswehr in

der Kaseme an der MoststraBe zusammen,

um drei Mann starke Patrouillen zu bilden,

die stiindlich durcli die StraBen patrouillie—
ren sollten. Flir zehn Uhr organisierte man

eine grolSe Versammlung auf dem Schiefi—

anger. in einem ersten ErlaB des Vollzugs-
ausschusses begrenzte man die Barabhe—

bungen von Privatkonten auf 1000 Mark

wochentlich, Abhebungen von Depots in

den Banken und die Ausgabe von Wertpa-

pieren bediirften der Genehmigung der

Vollzugsréite. Ansonsten wolle man, so be-

tonten die Rate in dieser Anweisung, den

Geldverkehr ftir bereits eingegangene Ver-

pflichtungen keineswegs behindem, eben—

sowenig die Ausgabe der Lohngelder. Die

MaBnahme solle lediglich vor ungerechtfer—
tigten Angstabhebungen schiitzen und stell-

te keine Beschlagnahme dar. Eine Mafi-
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nahme iibrigens, die in anderen Stéidten auch

die Zustimmung von Bankdirektoren fand.

Wéihrend sich das Militfir in den Kaser—

nen versammelte, begab sich eine Abord—

nung des Arbeiter— und Soldatenrats zu

Oberbiirgenneister Wied. Ihm erkléirten die

Réite, daB nunmehr sie die offentliche Ge-

walt ijbernommen héitten, die stéidtischen

Kollegien, also Magistrat und Gemeindebe-

vollméichtigtenkollegium daher nicht mehr

tagen diirften. Daraufhin erklarte er seinen

Riicktritt, wéihrend Polizeiobersekretéir Kern

als Vertreter der Beamtenschaft noch ein-

mal versicherte, die Beamten wiirden sich

mit derneuerlichen Umw'ailzung abfinden

und ruhig weiterarbeiten.

Unterdessen waren in der ganzen Stadt

schon die Plakate aufgehéingt worden, die

neben der Anki‘mdigung die Riterepublik

prolamierten: ‘

“An das Volk in Bayern!
- Die Entscheidung ist gefallen. Baiem ist

Riiterepublik. Das werktéitige Volk ist

Herr seines Geschickes. Die revolutio-

niire Arbeiterschaft und Bauemschaft

Baiems, darunter auch unsere Briider,

die Soldaten sind,_durch keine Parteige—

gens'atze mehr getrennt, sind sich einig,
daB von nun anjegliche Ausbeutung und

Unterdriickung ein Ende haben muB. Die

Diktatur des Proletariats, die nun zur

Tatsache geworden ist, bezweckt die

Verwirklichung eines wahrhaft sozialis-

tischen Gemeinwesens, in dem jeder
arbeitende Mensch sich am offentlichen

Leben beteiligen soll, einer gerechten
sozialistisch-kommunistischen Wirt—

schaft. Der Landtag, das unfmchtbare

Gebilde des fiberwundenen biirgerlich-

kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelost,
das von ihm eingesetzte Ministerium

zurfickgetreten. Von den R'ziten des ar-

beitenden Volkes bestellte, dem Volk

verantwonliche Vertrauensméinnererhal-

ten als Volksbeauftragte fur bestimmte

Arbeitsgebiete auBerordentliche Voll-

machten. (...)
Das System der Bureaukratie aber wird

unverzfiglich ausgetilgt. Die Press wird

sozialisien. Zum Schutz der baierischen

Réiterepublik gegen reaktionfire Versuche

von auBen und von innen wird soforteine

Rote Armee gebildet. (...)
Die baierische Ra'terepublik folgt dem

Beispiel der russischen und ungarischen
V61ker.Sie nimmt sofort die briiderliche

Verbindung mit diesen Volkern auf.

Dagegen lehnt sie jedes Zusammenar—

beiten mit der verfichtlichen Regierung

Eben—Selleidemann-Noske-Erzbergerab.
weildiese unterderFlagge einersozialis-

tischen Republik das imperialistisch-

kapitalistisch-militaristischeGeschiiftdes
in Schmach zusammengebrochenen
deutschen Kaiserreichs fortsetzt. (...)

Es lebe das freie Baiern! Es lebe die

Réitercpublik! Es lebe die Weltrevolu-

tion!"

Um zehn Uhr versammelten sich mehrere

tausend Menschen auf dem SchieBanger,

unter ihnen die vom Nationalfeiertag fiber-
raschten Arbeiter und Arbeiterinnen, die

Soldaten der Gamison, Schfiler und Schli—

lerinnen, deren Unterricht ausfiel und Be-

amte, die ihre Biiros Verschlossen vorfan-

, Demonstrationsziige durch die Stadt, an

45

den; neben den geklebten Plakaten des

Vollzugsausschusses tat die Mund-zu-

Mundo-Propaganda ein Ubriges. Von vier

Seiten der Versammlung aus sprachen die

USPD-R’zite Haller, Koch, Dirscherl und

Gleixner zu den Menschen. Sie hielten nur

kurze Reden fiber die Notwendigkeit der

Riiterepublik und'endeten mit der immer

wiederbetonten Hoffnung, diese neuerliche

Revolution werde sich aufganz Deutscliland

ausbreiten. Am SchluB for-mierten sich zwei

deren Spitzejeweils eine der beiden Militéir-

musikkapellen voranmarschierten und tra-

ditionelle Arbeiterbewegungsliederintonier-
ten. An den Seiten der Demonstrationen

sicherten berittene Soldaten die Menge vor

moglichen Ubergriffen aus derBiirgerschaft.
Am SchluB losten sich die beiden Ziige
friedlich auf, die Menschen gingen ausein-

ander, spazierten durch die StraBen der Stadt,
um bei dem schonen Wetter den freien Tag
zu genieBen, die neue Lage zu besprechen
und neugierig die Anschliige auf den Plakat-

séiulen zu lesen. Dort war bereits die Ankijn-

digung des Vollzugsausschusses zu lesen,

daB fijr den zuriickgetretenen Oberbiirger-'
meister und den ebenfalls zuriickgetretenen

Bijrgermeister Kaufmann am Dienstag zwei

Stadtkommisasare durch den Vollzugsrat
emannt werden wiirden.

Um elf Uhr fand bereits wieder eine

Sitzung des Arbeiter- und Soldatenrats statt.

Haller als Vorsitzender des Vollzugsrates.

drfingte in seiner Eroffnungsrede darauf',

dem Vollzugsrat diktatorische Vollmachten

zu geben, da nach der Ubemahme der 6f-

fentlichen Gew'alt nnd besonders nach dem

Riicktritt der beiden Verwaltungsspitzen der

Stadt, die bevorstehenden Aufgaben sonst

nicht zu bewéiltigen seien. AuBcrdem solle

am den Vollzugsrat erweitem und seine

Mitglieder neu wéihlen, damit er der veréin-

derten politischen Situation gerecht wijrde.

Der Unabhéingige Dirscherl ergiinzte ihn

wamend:

“Wir sitzen lieute zum driltcn Male zu-

sammen, urn uns 'Liber die Durchfiihrung
der Revolution zu unterhalten. Ich glau-

be, dais die Macht aus der heraus diese

neue Revolution geboren wurde, so

m'zichtig sein wird, um iiber jcne Leutc,

die sich noch im Unklaren iiber die Ziele

sind, welche sich das Proletariat seit

tausend Jahren gestellt, hinwegzufegen.
Ein groBer Teil des Proleatriats hat ver-

sagt. Nur dadurch war es moglich, daB

das Blutbad in Norddcutschland, in Bre-

men usw. stattfinden konntc. (oo) Es ist zu

befiirchten, und es geht dies auch aus der

Haltung eines Teils der biirgerlichen
Zeitungen hervor, daB das Biirgcrtum
Stellung gegen uns nehmen wird. Ich

m'ochte das Bfirgertum warnen, einen

solch gigantischen Kampf zu beginnen,
es hétte die Konsequenzen sclbst zu tra-

gen.”
Und an die Sozialdemokratie gerichtet fuhr

er fort:

“Sind Sie bereit an der Riite—Republik
mitzuarbeiten. Wenn ja, seien Sie l‘lCI‘Z-

lich willkommen. Sind Sic aber nicht

bereit, emste Arbeit zu leisten, so blcibt

den revolutionfiren Arbeitem und jcncn



geistigen Arbeitem, die den Ernst der

Situation erkannt haben, nichts anderes

fibrig, als die Arbeiten allein zu fibemeh-

men, und alles das zu leisten, was im

Interesse des Weltproletariats notwen-

dig ist.”

Einige der anwesenden Sozialdemokraten

l antworteten ihm eher zurfickhaltend. So sagte

Genosse Zwiebel laut Bericht der Ffirther

Zeitung finter anderem:

“Die Verwirklichung des Sozialismus ist

unser aller Gedanke. (...) Es fragt sich,

ob es nicht richtiger gewesen w‘eire, die

R'ziterepublik erst dann auszurufen, wenn

der Friede bekannt gewesen ware, der nie

gfinstig ffir uns ausfallen wird. Dann

hatten wir auch Teile des Bfirgertums
und der Bauem hinter uns gehabt und

nicht wie heute nur einen Teil des Prole-

tariats. Der Rfite-Gedanke ist nicht auf—

zuhalten. (...) Wir werden nicht gegen

(lie Rfite-Republik sprechen und auch

nicht dagegen wirken. Dirscherl ist auf

dem Irrweg, wenn er meint, daB wir uns

dagegen stemmen. Uns soll es freuen,

wenn das Proletariat zum Sozialismus

durchdringt. Momentan halte ich die

Ausrufung der Rate—Republik ffir ver-

frfiht, aber geht es gut, soll es mich

freuen.
'

Auf den Einwand eines anderen Sozialde-

mokraten, er mfisse erst seine Partei befra—

gen, ob er in der neuen Situation noch als

Vertreter im ASR bleiben solle, wies der

Anarchist Oerter (Ffirther Buchhiindler; im

VollzugsausschuB des A.u.S.Rat ffir die

USPD; vor dem Weltkrieg in der Anarchis-

tischen Foderation Deutschlands um den

“Freien Arbeiter” organisiert; nach 1919 in

der FAUD; Fritz Oerter ist im September
1935 gestorben; SF—Red.) darauf hin, daB

sie in erster Linie Rfite und nicht Parteiver-

treter seien und gerade darin der zentrale

Gedanke des Riitesystems liege:
“Wir brauchen Leute, die das Vertrauen

der Arbeiterriite besitzen. Nur wenn die

Parteiinteressen ausgeschaltet werden,

kann gedeihliche Arbeit mfiglich sein.”

SchlieBlich wurde ein neuer auf elf Mann

erweiterterVollzugsrat gew'zihlt. In ihm saBen

nun sechs USPDler, drei SPDler, ein Kom-

munist und ein Beamter‘als Vertreter tier“

geistigen Arbeiter. Dem neu gewfihlten‘
Vollzugsrat gestand man dann ganz im Sinne ;.

Hallers diktatorische Vollmachten zu, um .

die Gesch‘cifte der Stadt zu ffihren. In Fragen
d'er Organisation der Verwaltung solle der'

Vollzugsrat einvemehmlich mil eincr in der

Nacht zuvor angesichts der bevorstehenden

Umwfilzung gewahlten 7er—Kommission der

Beamtengewerkschaft zusammenarbeiten.

Wéihrend die Rate noch tagten, erklangen
die Glocken samtlicher Kirchen der Stadt zu

Ehren der Ausrufung der Raterepublik.

Lediglich Stadtpfarrer Fronmiiller weigerte
sich zunachst, die Glocken um 12 Uhrlauten

zu lassen. Nachdem er die Anweisung erhal-

ten hatte, hatte er in Nfirnberg beim General-

kommando angerufen und die Auskunft

erhalten, der Aufforderung nicht Folge zu

leisten, da die Ausrufung weder vom Ge-

neralkommando noch von der geflohenen

Regierung Hoffmann anerkannt worden sei.

Auf seine Weigerung hin beauftragte Haller

den Oberstleutnant Lippert von der Volks-

wehr mit der Verhaftung des renitenten

Pfarrers, woraufhin~Fronmfiller es vorzog,

doch lauten zu lassen.

Spannend sollte es am Abend dieses

7.April werden. Die Ffirther SPD hatte zu

einer Mitgliederversammlung in den Evora-

saal gebeten; die KPD zu 19 Uhr zu einer

Massenversammlung fiber “Die politische
Lage und den Bolschewismus” in den Geis-

mannssaal. Mehrere hundert Mitglieder der

SPD, aber auch verschiedene Unabhéingige
fanden sich im Evorasaal ein. Parteisekretéir

Zorn erfiffnete die Versammlung mit einem

Bericht fiber die Grfinde, die die SPD-Fuh-

rung bewogen hatten, die Raterepublik
abzulehnen. Die Wirtschaft kc‘jnne eine

neuerliche radikale Umwalzung nicht ver-

kraften und mfisse zuerst einmal wiederauf—

gebaut werden. AuBerdem kéinne die Rate-

republik nur ausgerufen werden, wenn das

gesamte bayerische Volk sich mehrheitlich

daffir aussprechen wfirde. Eine Diktatur aber,

auch eine des Proletan'ats, kame ffir die

Partei sowieso nicht in Frage. Unterstfitzt

wurde er von den beiden Nfimberg—Ffirthem

Landtagsabgeordneten der SPD, Hans V0gel
und Endres, die eigens angereist waren.

Besonders heftig angegriffen wurde diese

Haltung vom neugewahlten Vollzugsrats-

mitglied Hans Schmidt, der der Ffihrung der

Partei vorwarf, die Zeichen der Zeit und den

Willen des Proleatriats zu miBachten. Der

Beifall, den beide Seiten von der Versamm-

lung erhielten, zeigte, daB etwa die Halfte

ffir, die Halfte gegen die Raterepublik einge-
stellt war. Als es schlieBlich nach fiber vier

Stunden zermfirbender Diskussion endlich

zur Abstimmung fiber den Antrag Heinleins

auf Anerkennung der Raterepublik und die

ablehnende Rsolution der Nfirnberger SPD

kommen sollte, war ein erheblicher Teil der

Versammlung bereits entnervt nach Hause

gegangen. Mit 193 gegen 178 Stimmen

wurde eine Bejahung der R'eiterepublik ab-

gelehnt und die Neutralitat gegenfiber der

Rateregierung erkl'art, der keine Schwierig—
keiten bereitet werden sollten. Allerdings
dfirfe kein Mitglied der Partei irgendeinen
Posten innerhalb der Rateregierung fiber-

nehmen, war dem BeschluB hinzugeffigt
worden.

Auf der KPD—Versammlung zeigte sich

ein anderes Bild. Der Nfimberger KPD-

Vorsitzende Boenheim titulierte die Rfitere-

publik als “Scheinrfiterepublik”, die, am

grfinen Tisch entworfen, jeglicher Grundla—

ge in den Betriebsréiten entbehre. Die wich-

tigsten Forderungen seien die sofortige

Einffihrung des Achtstundentages, die Auf-

stellung einer Roten Arrnee und eines Revo-

lutionstribunals. Gegen seine AuBemngen
erhob auch keiner der anwesenden USPDler

Protest. Fritz Oerter betonte, man mfisse in

Ffirth selbst'andig vorgehen und nicht etwa

erst auf Anweisungen aus Mfinchen warten.

Und erscheine die Ausrfuung zun'achst noch

als “Schein”, so dfirfe man doch hoffen, daB

dieser sich lfifte und die wahre Riterepublik
innerhalb der nachfolgenden Wochen das

Licht der Welt erblicken wiirde.
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Ohne Resolution ging die Versammlung

nach drei Stunden Diskussion zu Ende.

Am zweiten‘und dritten Tag der Raters-

publik formierte sich der Widerstand der

bisherigen politischen Ffihrung der Stadt.

Das Gemeindebevollmfichtigtenkollegium
und der Magistrat Ffirths beschlossen am

Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen, ihre

Titigkeit sofort einzustellen. Sie wfirden

nach wie vor nur die bisherige sozialdemo—

kratische Landesregierung Hoffmann aner—

kennen; da die Gewalt in der Stadt aber

nunmehr in diegHiinde des ASR fibergegan-

gen sei, séihen sie sich gezwungen, ihre

Tatigkeit einzustellen. Damit gerieten die

Unabhéingigen in Zugzwang.
Hallerberiefffir Donnerstag den 10.Apri1

den ASR zu einer weiteren Vollsitzung ein,

um dem drohenden Zusammenbruch dcr

Stadtverwaltung begegnen zu konnen. Mit—

tlerweile hatten auch die Vorstiinde der

Fleischversorgungsstelle Ffinh ihre Weiter—

arbeit aufgekfindigt und in den Kasemen

fehlte die Lfihnung ffir die Soldaten, da das

NfimbergerGeneralkommando die Auszah-

lung verweigerte. Ohne die aktive Unterstfi—

tzung auch der sozialdemokratischen Rate

ware die desolate Lage kaum noch zu mei—

stem gewesen.
Zuvor ging die Ffihrung der Ffirther

USPD noch einmal in die politische Offen—

sive. Kurzfristig mobilisierten die Unab-

hangigen ffir Mittwochabend zu einerVolks-

versammlung zum Thema: “Streik der bfir—

gerlichen und mehrheitssozialistischen

Gemeindebevollmiichtigten gegen die schaf-

fende Bevfilkerung Ffirths”.

AIS Koch ffir die USPD das Wort ergriff,
hatten sich im GeiBmannsaal zwischen 4000

mid 5000 Personen versammelt; anwesend

waren auch Vertreter von SPD und bfirger—
lichen Parteien, um ihre Haltung zu rechtfer-

tigen.
Die Stimmung der Versammlung war

gegen SPD und Bfirgertum, alle Unabhiingi—

gen erhielten begeisterte Zustimmung ffir

ihre Redebeitriige. Koch sagte u.a., die Rate-
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rtitaublik dijrfe nicht nur erkl‘art, sondem

miisse auch bald durchgefijhrt werden.

“Wirhaben uns allerdings die Sacheetwas

anders vorgesteilt. Wir haben gegleubt,
daB die Herrn der Mehrheitssozialtsten

im Stadtrat, Armenrat, Waisenrat usw.

ihre Tfitigkeit im Interesse der Bevéike-
rung F'Lirths beibehaiten und s1ch nicht
Von ihrem politischen Standpunkt letten
lassen. Die Mehrheitssozialisten Wissen
ebensogut wie die Bflrgerlichen, daii SlCh

unsere Lage auch ohne Rfiterepublik von

Tag zu Tag verschlechtert. (. . .) Von den

burgerlichen Herren ist dies (der Boyitott
der Riiterepublik) noch begreifltch, nicht

begreiflich aber ist der Standpunkt der
Mehrheitssozialisten, die gew'aihlt smd

vom werktiitigen Volk.”
.

Dann schilderte er die Lage aus derStcht des

ASR:
.

“Die Milchversorgung ist keine r051ge.

Die Versorgung mit Lebensmitteinund
anderen Bedarfsartikeln wird schWIertg
Sein, aber wir werden ‘Liber diese schwre—

rige Situation hinwegkommen, wenn
jcder seine Pflicht und Schuldigkeit tut.

Wir wollen kein BlutvergieBen. (...)

Sollte auch in der Durchfiihrung?y der

Riiterepublik eine Unterbrechung emtre-
ien mijssen, aufgehalten kann sie nicht

werden."

Rechtfertigungsversuche der Magistrats— und

Gemeindekollegiumsvertreter aber gingen
In den Buhrufen der Menge unter. So summ-
tefl alle Anwesenden gegen nur zehn Stlm—
men fur einen scharfen Protest gegen die

Verweigerungshaltung der Verwaltung und

fiir die Riiterepublik. Die Versammlung war

d{Imit ein voller politischer Erfolg der Rate-

republikaner geworden.
Donnerstag, 10.April 1919. Abends

gegen sechs Uhr versammelten sich dle

Unabhéingigen Mitglieder des ASR im

Qasthaus “Grijner Baum”. Erst da erfahren
Sie Von dem EntscthB der SPD-Fraktion
des Rates, getrennt im Jugendheim zu mgen.
Nach anderthalb Stunden des Wartens

SchlieBIich kehrte Oerter, ins Jugendheim

gedandt, um die Genossen von der SPD zu

drfingen, doch gemeinsam zu beraten, mit

der Antwort zuriick, innerhaib der néichsten

Stunde wijrde den Unabhfingigen Raten die

Beschl'tisse der SPD kundgetan werden. So

begannen die USPDler notgedrungen, unter

sich zu diskutieren.

Trotz des politischen Erfolgs der Ver-

sammlung vom Vortag beantragten Haller

und Koch mit dem Hinweis, daB die prakti-
sche Umsetzung nicht zu sichem sei, die

Réiterepublik yvieder aufzuheben, solange
sich die Fijrther SPD nicht daran beteiligen
wijrde und einem eventueilen Beamtenstreik

keine eigenst'andig arbeitende Verwaltung

entgegengesetzt werden k'o'nne. Besonders

angesichts der ausbleibenden Lohn- und

Soldgelder aus Nilmberg, sowie der mehr

als schlechten Lebensmittelversorgung sei—

en beide dafiir, die Verwaltung wieder in die

H'einde von Magistrat und Gemeindekolle-

gium zurfickzulegen.
Mitten in diese Beratungen platzten die

Sozialdemokratem mit ihrer. die Raterepu-
blik entschieden ablehnenden Haltung. Am

Sonntag sei die mehrheitssozialistische

Mehrheit des ASR von den Unabhéingigen
fibergangen worden.“ Die R'aiterepublik
bréichte nur weitere Not, Elend und Erwerbs-

Iosigkeit fiber die armen Bayem. Der V011—

zugsausschuB des ASR miisse umgehend
paritatisch besetzt werden.

Eine solche, grundsfitzlich fonnulierte

Ablehnung der Raterepublik aber wollten

die USPDler nicht mittragen. Als die SPD~

Mehrheit ihre eigenen Forderungen annahm

und damit die Réiterepublik praktisch zu

Ende war, erkl'airten Haller und Oerter ihren

sofortigen Austritt aus dem Vollzugsaus-
schuB.

Am Morgen des 11. April nahm der

Magistrat wieder offiziel] seine Arbeit auf.

Die Folgen dieser Entscheidung der SPD—

Mehrheit aber wirkten nach. Am Nachmit-

tag des 1 1.April kam es noch einmal zu einer

lingeren Diskussion im ASR, in der die

Unabhéingigen ihre Entscheidung fijr die

Raterepublik nicht nur verteidigten, son-

dem auch daran festhielten, die Réiterepu-
blik werde friiher Oder spiter kommen

miissen. Nach namentlicher Abstimmung
zéhlte man 91 Stimmen gegen und 72 fiir die

Raterepubiik. Erziirnt und veréirgert iiber

diesen Ausgang erkl'zirten die Unabhéingi-

gen nach einer kurzen getrennten Beratung
ihren gemeinsamen Austritt aus dem ASR

und die Grfindung eines eigenstfindigen
“Revolutionéiren Arbeiterrates”. Zur Begr‘tin-

dung verwiesen sie darauf, daB bei der

Ubernahme der effentlichen Gewalt durch

den Further ASR keinerlei Gewalt ange-

wendet worden ware. Die Hauptgriinde ffir

das Scheitem der Rateherrschaft seien der

Nfimberger Geldboykott verbunden mit der

militfirischen Gegnerschaft des dortigen
Generalskommandos sowie die Zusammen-

arbeit der SPD mit den bfirgerlichen Par-

teien in der Stadtverwaltung gewesen.

“Wir kennen aber mit Leuten, die Arm in

Arm mit den Burgerlichen an dem in

solcherWeise gegen uns geffihrten Kampf

teilnehmen, nicht zusammennrbeiten.
(...) Im Ubrigen sind wir der Uberzeu-

gung, daB die Riiterepublik, wenn man

sie jetzt erwiirgt hat, doch wieder - vie]-

leicht schon nach einigen Wochen - auf—

leben und sich durchsetzen wird. Trotz

alledem!"

Mit der Absetzung des Unabhiingigen Gar-

nisonskommandanten Mayer und dessen

Verhaftung durch das Numberger General-

kommando ging auch _die Fuhrung des Fiir-

ther Militéirs in die Hénde der antiréiterepu-
blikanischen SPD fiber.

‘

Die R'eiterepublik wurde- nicht wieder

eingeffihrt. Aber die bayerische SPD erh‘ieit

wenige Wochen spater die Quittung fiir ihre
‘

Ablehnung der R'ateherrschaft und ihre

Unterstiitzung der militéirischen Niederschla-

gung der letzten R‘aetestfitzpunkte in Bay-
em. Bei den ersten demokratischen Kom-

munalwahlen am 15. Juni 1919 verlor sic in

ihren Hochburgen bis zu Zweidrittel ihrer

Anhéingerschaft, wéihrend die USPD erd-

rutschartige Gewinne verbuchen konnte. In .

Ffirth machte der Anteil fur die SPD nun-

mehr38% aus gegeniiber 25% fiirdie USPD.

Die Ereignisse um die Ausrufung der

Riterepublik in Bayem und'in Fiirth be-

schiiftigten ihre Anhénger noch viele Jahre

spéiter. 1929 zog Fritz Oerter in einem Brief

an Erich Miihsam ein kritisches Resumee:

“Wir’alie tiiuschten uns in dcr Psycholo-
gie der Massen. Wir glaubten sie fiihig,
sozialistisch zu denken und zu hundeln.

Ich glaube, ein von der Sozialdcmokratie

noch unverbildetes und urspriingliches
Voik wéire vielleicht zu besseren Resul-

taten gelangt. Aus der Perspektive von

heute gesehen, war die Riiterepublik cin

Versuch'am untauglichen Objekt. Im-

merhin offenbarte sich bei dieser Gcle—

genheiteinbeispielioserHeroismus. [ ...)
Die Réterepublik war ein kiihner Auf—

schwung‘ der, weil er wenig odcr keine

Stiitze fand, wieder zusammcnbrcchen

muBte. (. . .) Auch wir in Fiinh hatten vier

Tage R'aiterepublik. bekanntc Arbeiter

fielen mir damals auf der StraBe vor

Freude um den Hals. ‘Fritz, denk nur, wir

haben die Rfiterepublik!’. ‘Kindcr’, sag-
te ich, ‘wir haben bis jetzt nur den Na-

men, die Ria'terepublik miissen wir crst

schaffen.’ Es ist nichts draus geworden
und am vienen Tage wurden die Riiterc-

publikaner von den Sozialdemokruten

im Arbeiterrat Uberstimmt. Dumit wurdc

die Reiterepublik in Fiirth héchst gemiit-
lich begraben. Du siehst, was in Mijn-

chen sich zu ffirchterlicher Tragbdic
entwickelte, ward in Fijrth zur Posse.

(. . .) Die Bewegung vom Jahrc 1919 war

ein erster Anhieb. Aber auf den ersten

Hieb féillt kein Baum, selbst wenn er

durchmorscht und verfault ist. Die gro-
Ben Opfer, die gebracht wurden, kennen

nicht umsonst dargebracht worden sein.“

Anmerkung:
1) In den Monaten vor der Ausrufung der

Raterepublik in Bayem waren Riitercpubliken
ausdriicklich nur in einzelnen Stéidten ausgerufcn
worden: in Bremen am 10.]anuar 1919. in

Cuxhaven am 11.Januar, In Mannheim am

22‘Februar, in Braunschweig am 28.Februar und

am 9.Apri1, jedoch in keinem Fail ffir cincn

Teilstaat des Deutschen Reiches.



Hinweis:

Anfang April erscheint im Trotzdem Ver—

vlag, Grafenau ein Buch “Aufstand der

Rate”, das alle Vorkommnisse und Ent-

wicklungen der bayerischen Réiterepublik
auch der Ubrigen Stiidte und Gemeinden

beschreibt. Es behandelt die Ausrufung, die

praktische Politik der Riite. die Gegenbewe-
gungen etc. Es enthiilt Fotos, Karten, Regis-
ter und Quellenhinweise. Ca. 740 Seiten.

48.—DM. Alle die das Buch bis zum l.April
bestellen und bezahlen, erhalten es fiir 35.‘

DM. Werf'Lir das Buch werben will, kann bei

uns Handzettel und Plakate anfordernl Die

benotigte Anzahl bitte selbst einschéitzen

und durchgeben. Die Plakate eignen sich

unserer Ansicht nach auch als allgemeine
Erinnerung an die Riltezeit, so daB wir uns

aus politischen Griinden wijnschen, sie

iiberall in Bayern und sonstwo plakatiert zu

sehen! Wir liefern sie umsonst. Wer spen-
den will, kann das tun, wer subskribieren

will etc. soll die Uberweisungen bitte auf

das Konto: Trotzdem-Verlag/WHaug —

Postgiro Stuttgart: 13874-706.einbezahlen.

Eure Adresse nicht vergessen! Merci!

Wer will und kann

anarchistische Literatur

mitfinanzieren??

An Ideen,Angeboten, Wiinschen seitens der

Leserlnnen fehlt es eigentlich nie. Am not—

wendigen Geld jedoch immer in einem

anarchistischen Verlag; auch wenn es in-

zwischen 10 Jahre sind, die wir mit dem

Trotzdem Verlag hinter uns haben.

Es blieb bislang bei zwei Finanzierungs-
formen. die beide an ihre Grenzen gestoBen
sind: Entweder finanzierten die zwei Betei-

ligten Menschen die Bijcher (mit dem Ver-

kauf des Autos begann alles. . .) und jede
erloste Mark wurde in ein neues Buchpro-
jekt gesteckt, Lohn fijr die imense Arbeit

gab es dabei nicht Oder es halfen die Kredite

einiger weniger Freundlnnen und nicht zu-

letzt ein Kreditrahmen von bis zu minus 15.

000 DM unserer Druckergenossen in Lever-

kusen fiber die Runden. Gelder aus anarchi—

stischen/autonomen Erbschaften bl ieben (bis
auf bislang immerhin zwei Ausnahmenll

Dank nach Munchen und Wuppertal!) weit-

gehend aus. eine organisierte Bcwegung
(Foderation) gibt’s leider nicht, die Projekte

'

aus Beitréigen mitfinanzieren konnte und

ebenso fehlt in derBRD die Tradition gelun-

gener Enteignungsaktionen schwarzroter

Bankrauber; zuletzt hinderte uns unsere

eigene ideologische Verblendungbislang
daran, einen Kreditantrag bei der Okobank

zu stellen.

Kurz: Wir wiirden uns fijr die Zukunft

wiinschen, daB die Finanzierung auf sehr

viel mehr Schultem ruht als bislang. Wir

stellen uns dies so vor, daB ihr uns 1000.-

DM fur mindestens ein Jahr als Kredit

fiberlaBt, daB ihr bei einer Riickforderung
uns Ratenzahlungen fiber 3 bis 5 Monate

einréiumt, uns also rechlzeitig fiber die

gewiinschte Rijckzahlung informiert. Ihr

erhaltetdafiir (als “Zins”)jedes im Zeitraum

neu bei uns erscheinende Buch gratis. Und

ihr konnt den Kredit nach Ablaufdes ersten

Jahres jederzeit zuriickverlangen, wobei wir

jedoch keine schlaflosen Niichte verbringen

wollen, deshalb die Vereinbarung der Ra-

tenzahlungen.
Wir wollen pro Jahr wenigstens 6, nor-

malerweise jedoch 8 Bucher neu heraus-

bringen. Fiir die nachsten Monate sieht das

folgendermaBen aus:

Februar: Kleinspehn/Mcrgner:
Mythen dcs Spanienkricgs,
180 S.. 22.-DM

April : Seligmann’: Aufstand der Rate,
ca. 750 S.. 48.-DM

Mai: Kropotkin: Eroberung des Brolcs,
mit VW, l7.-DM

Juni: Most, Schriften Band II, 22.-DM

Juli: Haug/Sachs (Hgg.): Medien- und

Kulturkritik-Readcr, 16.—DM

September: Grunder: Theoric und Praxis

anarchist. Erziehung. erweit. Neu-

‘ aufl.. 20.-DM

In der weiteren Planung. aber noch ohne
den Erscheinungs-Zeitpunkt. sind bereits
sicher: ein Materialienband von und zu

Augustin Souchy. ca.300 S.. ca.34.-DM und

der Werkstaltbericht Piidagogik Band III

zum Themenschwerpunkt Antipiidagogik ca.

2005., 18.—DM.

Fijr ein Projekt “Linksradikale zu Euro-

pa” suchen wir Beitriige! Themen konnen
sein: Binnemnarkt, politische Strukturver-

éinderungen, Repressions~Anpassung. Ger-

manisierung?. Reaktion von Anarchisten?,
Organisierung?, imemationale Zusammen-

arbeit, Gegenbewegungen, usw.

WILDCAT 46

Winter 88/89

MEAL-I

IWF - Diskussion

"... wer am Band auf unserer

Seite steht."

Heinzelménnchen unter Druck

Kémpfe In der

"weiflen Fabrik“

Frankreich / England
Streik in Behinderten-Fnbrik

Erfahrungen aus den 70cm

Is was, Pllege-Doc?

ALGERIEN

Intifada im Sozialismus

MEXEKO / Tepito

Besteuungen durch Uberwelsen auf

"Sonderkonto .Zeltung' H. Dlelrlch.

Postgiro Berlin Kto.-Nr. 31502-109.

1 Heft 3.30 (lnkl. Porto)
Abo: 10 Mark fiir 4 Hette

Praia fL‘xr Institutionen und

Forder-Abo: ab 20 Mark liir 4 Hefte

Genosslnnen, dle den pollllschen, riled-

rlgen Preis der Wildcat unterstfitzen

wollen. solitan ein Farrier-Abe machen.

Wir suchan noch WWW.
bltta wendet Euch an:

.

Slslna. Postfach 360 527 1000 Berlin 36



Auf den Spuren
eines vergesse-

nen Unversiihn-
lichen

Eine Portraitskizze von Carlo

Tresca

von Jb'rg Auberg

Anarchism goes to Academia. Haufiger als

je zuvor steigen Studenten, Doktoranden

und langst im Wissenschaftsbetrieb etab-

lierte Akademiker in die Katakomben an—

archistischer Geschichte hinab, tauchen in

ein “Vakuum der Exterritorialitéit” (Sieg-
fried Krakauer), wo der historische Gegen—
stand sie von der Verantwortung der eige-
nen Existenz befreit, um nach ausgiebiger
Leichenfledderei - “im Dienste der Wissen-

schaft” selbstverstandlich - schlieBlich

wieder in die akademischen Paradetruppen
sich einzureihen. Nur selten sind sie be—

strebt, “in den heute stattfindenden Ausein-

andersetzungen konstruktive freiheitliche

Perspektiven aufzuzeigen”, wie Horst Blu-
me einmal schrieb. Aber trotz allem haben

Sie. wenn ihre Darstellungen fiber die Fak-

S_imiles der University Microfilms Intema—

honal hinauskommen, am Anarchismus

Interessierten Menschen eine gewaltige
Menge an Wissen und Material zug'anglich
gemacht, ob dies nun ihre Absicht war oder

nicht. Allerdings ist die akademische Ar-

beit auch von Moden (Oder karrieristischen

Kalkfilen) gepra'gt: Manches wird in den

verschiedensten Variationen untersucht;
anderes findet kaum Beachtung. Folgt der

Wissenschaftlichen Erforschung eine Popu-
larisierung, geht damit zuweilen ein “ro-

mantischer Kult” einher, wie Georg Wood—
cock kritisch bemerkt. Wenige historische

Gestalten, aus der Obskuritat geborgen,
Werden in die radikale Genealogie aufge-
hornmen, als die “wahren Revolutionare”

ldolisiert, welche zur ldentifikation einla-

den. Exemplarisch hierffir ist Emma Gold-

man. LeiStete Richard Drinnon mit seiner

Biografie Rebel in Paradise (1961) noch

ankliirerische Pionierarbeit, so ist Gold-

man heute la'ngst Bestandteil einer “Anar—

Ch0~lndustrie” und Paperback-Kultur, in-

zwischen mit sechs oder mehr biographi—
SQhCn und literarischen Studien bedacht.

E"Imal aus der Vergessenheit gezerrt und

71"“ “Star” verschiedener Zirkel aufgestie-
gen, wird sie tranchiert und Stfick um Stfick

VCI’marktet. “E.G.’s Gesicht ziert T—Shirts”,
SChreibt Alix Kates Shulman”, ihr Name

Prilnkt auf Postem, ihre AuBerungen wer-

d?“ auf Transparenten wiederholt. Es gibt
6‘96 Emma Goldman-Frauenklinik in Iowa

Ily, eine Emma-Goldman-Brigade in Chi-

CagO. cine Emmatruppe in New York; fiber

E~G-’S Leben wurden Drehbficher geschrie—
be“ und Theaterstficke produziert in St'a-

dten von Indianapolis fiber Denver bis hin

zu Hollywood. Feminstinnen von so weit

her wie Japan und Schweden sind zu mir

gekommen, nach Material fiber Emma su-

chend. E.G. ist unzweifelhaft eine der Hel-

dinnen der Frauenbewegung, als eine mili—

tante feministische Vorfahrin‘ im Schrein

verwahrt.” (“Dancing in the Revolution:

Emma Goldman’s Feminism”, Socialist

Review, Nr.61, Marl-April 1982) Nicht nur

der Frauenbewegung, lieBe sich hinzuffi-

gen.

Solch ein Personenkult geht immer auf

Kosten anderer. Die fibergroBe Projektion
Emma Goldmans aus ihrer in die heutige
Zeit verstellt den Blick auf eine groBflachig
verschfittete radikale Geschichte. Obgleich
Goldman zweifelsohne eine herausragende
Bedeutung im US-amerikanischen Anar-

chismus zukommt, ist sie doch lediglich
eine Vertreterin einer fiberaus aktiven Ge-

neration von Radikalen, welche ohne tak-

tische oder machtpolitische Manover das

bestehende System gemaB ihren libertaren

ldealen revolutionar verandem wollte.

Zu dieser Generation gehorte auch

Carlo Tresca, ein italo-amerikanischer

Anarchist, der Zeit seines Lebens mit ei-

nem breitkrempigen Hut _und einem flat-

temden Schlips durch die Geschichte trot-

tete und die Phantasie sowohl liberaler ln-

tellektueller als auch radikaler Aktivisten

erregte. Ffir Suzanne La Follette war er ein

“am eindrucksvollsten aussehender Mann”

mit “den freundlichsten blauen Augen hin-

ter seiner Brille”, und Max Eastman, bis

Anfang der vierziger Jahre ein Anhanger
Trotzkis und spatter ein reaktionéirer Anti~

kommunist, sah in ihm den legitimen Nach—

folger Eugene Debs’, den geschatztesten
und respektiertesten Menschen in der anti-

totalitaren Linken.
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Are you being sinister or is

this some form of practical joke?

1879 in der mittelitalienischen Stadt Sul-

mona geboren, wuchs Carlo Tresca als

sechstes Kind in einer Grundbesitzerfami-

lie auf, deren Wohlstand freilich im

Schwinden war. Reblause hatten die einst

profitablen Weinberge ruiniert, und die

Trescas muBten mehr und mehr Land ver-

kaufen, um die Schulden begleichen zu

konnen. Gerade als er die Schule hinter sich

gebracht hatte und einem trostlosen Ange-
stelltendasein entgegenblickte, erlebte Sul—

mona einen Zustrom militanter Sozialisten,
welche aufgrund ihrer “unruhestiftenden”

Aktivitaten in der Eisenbahnergewerk-
schaft in diesen Landstrich verbannt wor-

den waren. Sogleich organisierten sie einen

politischen Club, zu dem auch der junge
Tresca stieB. Nach nicht allzu langer Zeit

wurde er zum Club-Sekretar gewahlt und

grfindete mit 11 Ger-me seine erste Zeitung.
Nachdem er einen Hauptmann der Carabi-

nieri “beleidigt” hatte, verbrachte er zwei
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Monate im Gefangnis, und als er nach einer
neuerlichen Verurteilung anderthalb Jahre
Knast vor sich hatte, faBte er den EntschluB,
sich auf den Weg zu seinem Bruder zu

machen, der in New York als Arzt sich

niedergelassen hatte.

In Genf Zwischenstation machend, traf
er auf einen sozialistischen Lokalmatador,
einen verbalradikalen Prahlhans und

Schaumschlager namens Benito Mussolini,
der das Exilder. Einberufung 'zum Militiir

’

vorgezogen hatte. Nach langen nachtlichen
Diskussionen verabschiedeten sie sich auf

‘

dem Bahnsteig, und der superrevolutionare
Maulheld meinte: ”Nun, Genosse Tresca,
ich hoffe, Amerika wird aus dir einen wirk-
lichen Revolutionar machen”, worauf Tres-
ca erwide‘rte: “lch hoffe, Genosse Musso-

lini, du wirst das Posieren aufgeben und zu

kampfen lemen.”

Als er 1904 in New York ankam, erwar-

tete ihn das Elend des Lebens im Exil, wo

bereits in den Einwanderungsbaracken die

Hoffnung der Immigranten “unter der Be-

rfihrung grober Beamter” zerfloB, wie Bar—

tholomeo Vanzetti schrieb. Amerika war

keine wunderbare neue Welt, sondern le—

diglich eine schabige Reproduktion der

europaischen Klassengesellschaften. Tres-

ca untemahm keine Anstrengungen, sich zu

assimilieren; er blieb ein ltaliener unter

ltalienem und ein Aufienseiter unter

Amerikanem. “Er spricht nicht Englisch
mit einem italienischen Akzent”, schrieb

Max Eastman 1934, “er spricht Italienisch

mit englischen wortem”. In Philadelphia
gab er die Wochenzeitung ll Proletario der

Italian Socialist Federation heraus und

wfihlte sich als radikaler “muckraker”

durch die kapitalistische Schlammgrube.
Standig die unmenschlichen Existenzbe-

dingungen in den “italienischen Kolonien”

in seiner Zeitung anklagend, arbeilete er in

einem Bergwerk in Pennsylvania, bei

Gleislegern in New Jersey, wo “rfickkehr-

willige lmmigranten” (wie man sie im heu—

tigen herrschenden Jargon nennen wiirde)
im Schlaf erdrosselt und ihrer Erspamisse
beraubt wurden, nahm Bordelle in Augen-
schein, in denen italienische lmmigranten—
m'adchen zur Prostitution gezwungen wur-

den. Es dauerte nicht allzu lange, und Tres-
ca bekam wegen “Verleumdung” einen
Platz in Uncle Sams Staatspensionat zuge-
wiesen. Noch ehe der den Weg dorthin
antrat, wandte er sich von der Italian Socia-
list Federation ab, deren ldeologie ihm zu

rigide erschien. Von nun an betrachtete er

sich als Anarchosyndikalisten.
Von Philadelphia 20g er nach Pitts-

burgh, um den vielen italienischen Arbei—
tern naher zu sein, welche in den Bergwer-
ken und Stahlfabriken sich verdingen muB-

ten, und gab dort von 1906 bis.1909 die

Wochenzeitung La Plebe heraus. Er
schrieb gegen die bedrfickenden Verhalt—
nisse an, agitierte und organisierte Streiks
in den grauen, trostlosen Arbeitersiedlun-
gen der Bergwerksregionen in Pennsylva-
nia, Ohio und West Virginia. Beiden Ar-
beiterfamilien war er ein gem gesehener
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und geschatzter Gast, mit dem sie ihre

wenigen Annehmlichkeiten teilten. “Er war

ein netter Kerl, und er war fiir den Arbei-

ter”, erinnert sich John Chessa. “Selbst die

Amerikaner mochten ihn, weil er ein ehr-

licher Mann war.”

Doch Tresca beschr'ankte sich nicht a1-

lein auf das Organisieren italienischer

Immigranten. Eine zweite Liedensehaft

von ihm war das Attackieren des heuchle-

rischen Klerus, was ihn zuweilen hinter

Gitter brachte. Manche Katholiken nahmen

ihm seine Verhohnungen derart ‘Libel, daB

sie meinten, “Gottes Strafe” ausffihren zu

miissen. Als Tresca am Vorabend einer

seiner Inhaftierungen eine Rede hielt,

tauchte plotzlich hinter ihm ein Schatten

auf, welcher ihm die Kehle aufzuschlitzen

gedachte, jedoch mit einem tiefen Schnitt

von den Lippen hinab zum Kinn sich be-

gnijgen muBte. Mit Gliick und Geistesge-
genwart dem Tod entkommen, war Tresca

durch eine entstellende Narbe gezeichnet,
so daB er Von nun an einen Bart trug. Der

Mochtegem-Attentater wurde vom Gerieht

zwar freigesprochen, jedoch zwei Monate

spater von italienischen Bergarbeitern ge—

tfitet.
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I feel sentimental about the

Wobblies

Nach seiner Entlassung eilte Tresca nach

Lawrence (Massachusetts), wo die IWW

einen ihrer groBen Streiks organisiert hatte.

Um die Streikenden ihrer Speerspitze zu

berauben, hatte die Staatsgewalt zwei po-

pulare Wobblies, Joe Ettor und den anar-

chistischen Poeten Arturo Giovannitti,

wegen angeblicher Verstrickung in die

Ermordnung der Arbeiterin Lo Pezzi ver-

,
haftet und angeklagt. Trotz aller Widrigkei-
ten konnte die IWW an groBer Popularitat
gewinnen. Der Auszug der hungernden und

von der Polizei verpriigelten Arbeiterkin-

der zu sympathisierenden Familien in den

umliegenden Stiidten wie auch die t'agli-
chen Berichte iiber Polizeiausschreitungen
lieBen eine landesweite Sympathie auf—

kommen, so daB das Unternehmen letzten

Endes auf die Forderungen der Streikenden

eingehen muBte.

Allerdings hielt diese gtinstige Stim»

mung nicht allzu lange an. Als der ProzeB

gegen Ettor und Giovannitti nach fiinf

Monaten eroffnet wurde, organisierte die .

IWW eine Parade 7.u deren Unterstiitzung,
die jedoch nur unter Auflagen genehmigt
wurde: Es muBte der Sternenbanner getra-

gen. auf rote Fahnen und Musikkapellen
verzichtet werden, und die Parade sollte

ohne jegliche Storung ablaufen. lm Laufe

des Vormittags trafen mehrere tausend ltal-

iener aus der Umgebung ein, brachten eine

Kapelle, fijnzig rote Fahnen und ein groBes

Transparent mit der Aufschrift “Kein Gott,

kein Herr” mit sich. Sie liefen unbehelligt
durch die StraBen, bis eine Polizistenmeute

Carlo Tresca, der die Parade anfiihrte und

Hauptredner des Tages sein sollte, zu ver—

haften suchte. Im anschlieBenden Aufruhr

konnte Tresca entkommen, und zwei Poli-

zisten wurden niedergestochen. “Das Erei-

gnis wurde von der Presse im ganzen Land

zur Mammutoffensive gegen die Wobblies

aufgegriffen”, schreibt der marxistische

Historiker Philip S. Foner. “In Lawrence

gab es den Widersachem der IWW den

Vorwand, nach dem sie gesucht hatten.” Es

wurde die stereotype Kampage abgespult,
die IWW sei eine “atheistische”, “anarchi-

stische” Organisation.
Lawrence zog Tresca nicht nur aus der

Obskuritat der Minencamps in Pennsylva-
nia; hier entsponn sich auch eine fijr ihn

auBerordentlicjh lange Liebesbeziehung
mit Elizabeth Gurley Flynn, der “Jeanne

d’Arc der East Side”, wie der Romancier

Theodore Dreiser sie einmal nannte. Aller-

dings war dieses Verhaltnis nie frei von

Komplikationen, denn Tresca war fiir sei-

nen hohen “Verbrauch” an Geliebten be—

kannt. “Ich mag eine Frau, und dann ver-

geht die Zeit, und ich mag eine andere",
erzéihlte er Max Eastman. “Ich mache viele

gute Freundschaften mit Frauen, weil ich

immer sehr freimiitig sage: ‘Vertrau mir

nicht. Mein Charakter ist sehr emotional.

Ich habe jetzt eine groBe und wirkliche

Leidenschaft, aber wenn die fort ist, bin ich

auch fortl’” Mit Gurley blieb er jedoch
dreizehn Jahre zusammen, und haufig litt

sie unter seinen Abspriingen. Als Tresca

mit der Flynn—Familie in der New Yorker

Bronx lebte und Gurley auf einer Organisa-
tionstour durchs Land reiste, hatte er mit

ihrer jungsten Schwester Bina eine Liebes-

affaire und einen Sohn, was unweigerlich
zu Tumulten fiihrte.

Wiihrend sich Tresca jegliche Freiheit

zugestand, verlangte er von Gurley, so vie]

Zeit wie nur irgend moglich ihm zu wid-

men undihr politisches Engagement ihm

zuliebe etwas zuriickzustellen. Als er ein-

mal aus dem Gefiingnis kam, war er sehoc-

kiert, daB Gurley ihn “verlieB”, um Vertei—

digungsarbeit fiir andere lnhaftierte zu lei—

sten. “Aber du bist jetzt drauBen”, protes-
tierte sie, “und all diese Manner sind im

Knast". Tresca war so verargert, daB er ihr

sechs Wochen lang nicht schrieb. Aber

trotz allem blieben die beiden bis 1925

zusammen, haufig im Streit ijber person—
liche und politische Angelegenheiten lie-

gend.'Wiihrend Gurley mehr und mehr leni-

nistischen Vorsteilungen sich niiherte, be—

harrte Tresca auf seinem anarchosyndika—
listischen Standpunkt, und hiitten sie nicht

gemeinsam in der Solidaritiitskampagne fiir

Sacco & Vanzetti gearbeitet. wiire die

Trennung sicherlich eher erfolgt.
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I’ve given you all and now

I’m nothing

Der kalte New Yorker Winter von 19113-14

traf die Armee der Arbeitslosen, die nichts

zu essen hatten und keinen Unterschlupf
finden konnten, besonders hart. Durchfro-

ren und ausgehungert hingen sie auf der

Bowery henum, stundenlang wartend, daB

ihnen irgendwelche Hilfsorganisationen
ein Stiick Brot oder eine Tasse heiBen Kaf-

fees zukommen lieBen. Aber die Herrschaf-

ten, die mit vollgeschlagenen Bauchen an

den Tischen feiner Restaurants vor sich her

r'ulpsten, speisten sie mit hohlen Phrasen

ab. Tresca hatte in Harlem ein kleines Bijro,

wo er seine Zeitung L'Avvenirc redigierte,
und dies war der Treffpunkt junger Leute,

die durch die IWW radikalisiert worden

waren. Unter ihnen befand sich ein aufge-

weckter, rastloser Jude namens Frank Tan-

nenbaum, der nach fruchtlosen Appellen an

die Stadtverwaltung “Invasionen” in die

Kitchen organisierte, wo die AusgestoBen-
en Obdach und Essen verlangten. Manche

Kirchenherren duldeten die “Eindringlin-

ge”, andere liefien sie hinauswerfen. Die

New Yorker Presse - ob nun liberal, konser-

vativ oder reaktionar - entpuppte sich wie-

der einmal als groBes Maul des GroBkapi-
tals und forderte ob dieser ungeheuerlichen
Verletzung der heiligen Dreifaltigkeit von

Eigentum, Gesetz und Ordnung die unver-

ziigliche Vertreibung der Ruhestorer. Um

dem Gesetz die notige Achtung zu ver-

schaffen, konnten ruhig die Kopfe der

“Vagabunden” und “Spitzbuben” zertriim-

mert werden, und dies geschah dam and].

Ermutigt durch die Geiferer in den Reda—

ktionsstuben schlugen Horden uniformier-

ter Staatschergen bei der Riiumung einer

Kirche auf jeden Kopf ein. der ihnen unter

die Ordnungskntippel kam. Blut spritzte an

die Wande, und in den angrenzenden Stra-

Ben blieben vor Schmerzen stohnende

Menschen liegen, bis die Ambulanz sich

bequemte, sie abzutransportieren. In den

folgenden Tagen veranstalteten Sonderein-

satzkommandos regelrechte l-Ietzjagden
auf alle, die wie “Vagabunden” aussahen.

Wie oft nach solchen Polizeiausschreitun-

gen. wenn die Grenze der akzeptierten
staatlichen Brutalitiit iiberschritten ist und

unansehnlich blutiiberstromte Schiidel inS

Blickfeld rticken. regte sich das liberale

Gewissen und das gute Herz. Dem verhaf—

teten Tannenbaum wurde Kaution angebo—
ten und ein Anwalt besorgt: viele Kirchen

offneten “im Namen des Herrn" den Ar-

beitsiosen ihre Pforten: Suppenkiichen
wurden eingerichtet. Aber damit hatte sich

das Problem nicht erldigt. Tresca stimulier—

te die Arbeitsloscn zum wciteren Kampf
mit einem einfachen Argument. ln organi—
sierten Gesellschaften sci der Mensch ein

zahmes Tier geworden sagte er. Selbst den

Drang zum Lebcn habe er verloren: dieser

natiirliche Instinkt sei unterdrijckt worden-

“Wenn die Arbcitsiosen — und cs gibt Mil-

lionen von ihnen ~21nstattzivilisiene Arbei—

ter-Wolfe‘ hungrige wolfe wiiren. wiirden

sie ganz anders Handeln. Anstatt an Stra-

Benecken zu betteln oder nuf Bannherzig-
keit an den Tiiren der Reichen oder vor den

zu wenigen Hilfseinrichtungen zu warlen,





wiirden sie geradewegs zu den Qrten ge-

hen, wo Kleidung und Lebensmltel gela-

gert waren, sie sich nehmen, und dann

- wiirden die ‘Besitzenden’ ganz anders fiber

die ‘Habenichtse’ denken.” Die Wobblies

organisierten Geld— und Kleidersammlun-

gen, beschafften Unterktinfte und Lebens-

mittel und gaben den von der Gesellschaift

Entwiirdigten ihre menschliche Wiirde zu-

rtick. Become a Wobbly and then we’ll

probably free ourselves from slavery, wie

es in einem IWW-Song heiBt. “Ein kleines

Beispiel dafiir, was klassenbewuBte Arbei-

ter fiir sich selbst tun konnen”, meinte Tres-

ca. “Nicht viel, aber ein Anfang. Der Tag
wird kommen, an dem sie viel mehr tun

werden.” .

In 'der Folgezeit kappte Tresca jedoch
seine Verbindung mit der IWW. Die Tren-

nung resultierte aus Ereignissen wéihrend

des Streiks in Mesabi Range (Minnesota)
im Jahre 1916. Um fijnf Organisatoren aus

dem Geféingnis zu bekommen, ijberredeten

Gurley, Tresca und Ettor drei Bergarbeiter,
die Schuld fijr den Mord an einem Deputy
Sherff auf sich zu nehmen. In einem Deal

mit der Staatsanwaltschaft wurden sie zwar

zu zwanzig Jahren Haft verurteilt, kamen

jedoch nach drei Jahren wieder frei. Dieses

Vorgehen stieB beim General Executiove

Board (GEB) der IWW allerdings auf

scharfe Kritik. Kurze Zeit spiiter machten

sie sich noch unbeliebter, als sie wahrend

der Prozesse gegen die Wobblies von der

Verteidigungslinie des GEB abwichen. Big
Bill Haywood beffirwortete eine Strategic
des Massenprozesses, in dem sich alle an-

geklagten Wobblies gemeinsam der Justiz

stellen sollten. In seinen Augen (oder in

seinem Auge, denn er hatte ja nur noch

eins) war der ganze Fall dermaBen konstru-

iert, daB ein Freispruch, wie er ihn erwarte-

te, einen ungeheuren propagandistischen
Erfolg nach sich ziehen wiirde. Gurley
Flynn dagegen war der Uberzeugung, man

mijsse jede gesetzliche Moglichkeit aus-
'

sch‘opfen, um die gefahrliche Zeit der natio-

nalen Hysteria zu fiberbrficken, und der

Lauf der Dinge sollte ihr recht geben: Gur-

ley, Tresca, Giovannitti und Ettor erreich-

ten durch diese Taktik, daB die Anklagen
gegen sie fallengelassen wurden, wahrend

jene, die Haywoods Weg folgten, zu Haft-

strafen bis zu 20 Jahren und Geldstrafen bis

zu 20000 Dollar verurteilt wurden.

Auch wenn Tresca mit der IWW brach,

wurde er doch kein politischer Renegat.
Wie viele Wobblies widersetzte auch er

sich der imperialistischen Politik, was zur

Folge hatte, daB L'Avvenire 1917 vom

Postvertrieb ausgeschlossen wurde und er

unter standiger Polizeifiberwachung stand.

IV

America

I refuse to give up my obses-

sion

Carlo Tresca ist nicht als typischer Vertre-

ter des italo-amerikanischen Anarchismus

zu betrachten, denn dieser formierte nie

einen monolithischen Block mit einem ein—

zig anerkannten “Fuhrer”. Wie so oft in der

Geschichte anarchistischer Bewegungen
waren sich die verschiedenen Fliigel nicht

unbedingt freundschaftlich gesonnen. Dem

Anarchosyndikalisten Tresca stand als Ri-

vale der Anarchokommunist Luigi Galleani

gegeniiber, der mit seiner Stromung, be—

kannt als anti—organizzatori, eine starke

Aversion gegen alle Formen politischer
Organisation hegte, da er darin die Ersti-

ckung individueller Freiheit sah. Stattdes-
sen befiirwortete er die Taten revolutiona-

rer Individualisten. In seiner Zeitung Cro-

naca Sovversiva feierte Galleani, wie Tres-

ca ein brillianter Propagandist und Polemi-

ker, sowohl Leon Czolgosz, den Attentiiter

des US—Prasidenten McKinley, als auch

Gaetano Bresci, der nach Italien zuriickge-
kehrt war, um Konig Umberto zu toten.

Galleani billigte auch die Expropriation,
solange die Einnahmen solcher Aktionen

der anarchistischen Bewegung zuguteka-
men. Aus Sympathie fur diese Form der

sozialen Rebellion veroffentlichte er in sei-

ner Zeitung zwischen 1916 und 1917 die

Memoiren des franzosischen .Expropria-
teurs Clement Duval, doch fand die Expro-
priation unter italo-amerikanischen An-

archisten kaum Anklang. Der einzige es—

propriatore war offenbar Cesare Stami, ein

individualistischer Anarchist (iedoch kein

Galleanista), der die Untergrundzeitung La

Rivalta degli Angeli herausgab und im Mai

1924 wiihrend einer Enteignungsaktion in
einem Feuergefecht mit der Polizei er—

schossen wurde.

Die ideologischen Differenzen beziig—
lich des Syndikalismus fijhrten 1915 zu

scharfen Polemiken zwischen Tresca und

Galleani, welche die Kluft zwischen den
beiden Flfigeln noch vertieften. Auch wenn

Tresca Galleani nicht zu seinen Freunden

zahlte, zollte er doch dem alteren Anarchi—
sten stets Respekt. Galleani dagegen ver-

mochte nie ‘uber personliche und politische
Streitigkeiten hinausblicken und betrachte-
te seinen Rivalen mit MiBbilligung und

Herablassung. Wahrend des Krieges wurde
die Cronaca Sovvcrsiva aufgrund ihrer
Aufrufe zur Kriegsdienstverweigerung ver—

boten, und im Mai 1919 wurde Galleani

deportiert. Bald danach explodierten Bom—

ben in acht Stadten, und Carlo Valdinucci

wurde in der Luft zerfetzt, als er dem Ge—

neralstaatsanwalt Palmer eine Bombe ins

Haus legen wollte.

In den Jahren‘nach dem Krieg nahmen

die Streitigkeiten 2wischen den beiden Flii—

geln an Heftigkeit noch zu. Tresca, der die

seit 1917 erscheinende vierseitige, groBfor-
matige Wochenzeitung ll Martel/0 redi-

gierte, trat fiir ”ein‘breites Bijndnis radikaler

Antifaschisten ein. Die um die Zeitung
L’Adumzta dei refi'arrari gescharten Gallea—

nisti lehnten dagegen jegliche Zusammen-

arbeit mit Sozialisten, Kommunisten und

anderen Marxisten strikt ab. Sie attackier—

ten nicht allein diese Gruppierungen, son-

dern setzten auch‘ eine Kampagne in Gang,

welche Trescas Ansehen in der Bewegung
nachhaltig schadigen sollte. Diese Angrif—
fe, welche 1925 begannen und 1938 ihren

Hohepunkt erreichten, bewirkten bei Tres—

ca Enttauschung und Verbitterung fiber die

Anarchisten, welche doch eigentlich seine

Genossen hatten sein sollen, nun aber nur

Verachtung fijr sein langes Engagement fijr

die Sache der Arbeiterklasse zeigten.

V

America

Sacco&Vanzetti must not die

Am 15. April 1920 wollten in South Brain-

tree (Massachusetts) ein Kassierer und ein

Wéichter Lohngelder im Werte von 16000

Dollar vom Bijro zu ihrer Fabrik bringcn.
als ihnen zwei Manner auflauerten und sie

erschossen. Das Geld an sich nehmend.

sprangen sic in einen Wagen und rastcn

davon.

Drei Wochen spiiter wurden Nicola

Sacco und Bartholomeo Vanzetti verhaftet.

als sie ihren anarchistischen Freund Mike

Boda, welcher der Verstrickung in daS

Verbrechen verdachtigt wurde, begleiteten,
um dessen Wagen aus einer Reparatur-
werkstatt abzuholen. Zu dieser Zeit hatte

Tresca, der innerhalb der italienischen radi-

kalen Bewegung Uber die besten Verbin-

dungen zu Anwalten, Politikern und ande-

ren einfluBreichen Amerikanem verfiigte.
zusammen mit seinen Genossen der Mflf-

tello-Gruppe das Comitato ltaliano Pro-

Vittime Politiche ins Leben gerufen, um

den Opfem der Radikalcnhatz zu helfen. ES

war dieses Komitee, zu dem im April 1920
Vanzetti von den Bostoner Anarchisten

geschickt worden war, um etwas fiber den

Verbleib der beiden Genossen Andrea Sal—

sado und Roberto Elio in Erfahrung ZU

bringen. Zwei Komiteemitglieder warnten

Vanzetti vor neuerlichen Uberféillcn auf
Radikaie und dréingten ihn, inkriminieren—



des Material wie Pamphlete und andere

anarchistische Literatur zu verstecken.

Damit waren Sacco, Vanzetti und ihre

Freunde wohl am Abend ihrer Verhaftung

beschaftigt, nachdem Salsado in der Nacht .

zum 3. Mai 1920 aus dem Fenster des Poli-

zeigefangnisses “gefallen” war. Tresca se-

tzte sich unmittelbar mit seiner Zeitung und

seinem Prestige fiir die beiden Angeklagten
ein, um Geld und offentliche Unterstiitzung
zu erhalten. Zusammen mit Gurley Flynn
gewann er den erfahrenen Wobbly-Anwalt
Fred Moore fiir den Proze‘B, der bald schon

ein cause célebre werden sollte.

Obwohl Tresca in all der Zeit zwischen

dem ProzeB und der Hinrichtung der beiden

Anarchisten seine Talente als engagierter
Journalist, offentlicher Redner, gliihender
Agitator und unermiidlicher Geldsammler

fiir das Verteidigungskomitee einsetzte,

war es doch nie eine Vollzeitbeschaftigung
fijr ihn. Ein Grund hierf‘tir mag sein, daB er

und der Sekretar des Komitees, Emilio

Coda, einander haBten. Da seine direkte

Teilnahme an den Aktivitaten des Komi—

tees von Coda und wahrscheinlich anderen

Galleanisti unterbunden wurde, beschrank-

te sich Tresca auf die Offentlichkeitsarbeit.

Nachdem alle rechtlichen Moglichkeiten
erscht'jpft waren und die Exekution bevor-

stand, startete er eine Kampagne zur Orga—
nisierung eines landesweiten General-

streiks, um dies zu verhindem. Doch all

dies nutzte nichts. Am 23. August 1927

wurden Sacco & Vanzetti ermordet.

Obwohl Tresca nicht zum engeren

Kreis des Komitees gehorte, wird er von

revisionistischen Historikem als Kronzeu-

ge fiir die Schuld zumindest eines Anarchi-

sten herangezogen, als der “eine Mann in

Amerika, zu dem man gehen wiirde, um

Informationen aus erster Hand dariiber zu

erhalten, was bei den italienischen An-

archisten vor sich ging”, wie es der nach

rechts gewendete Max Eastman ausdriick-
te. Kurz vor Trescas Tod habe er, Eastman,

Tresca nach der “Wahrheit” iiber Sacco &

Vanzetti gefragt, worauf dieser erwidert

haben soll: “Sacco war schuldig, aber Van—

Zetti war es nicht.” Auf dieses Statement,

daS Eastman erst 19 Jahre spater in einem

Artikel in der reaktion‘aren National Review

veroffentlichte, stiirzte sich der Popularhis-
tOriker Francis Russell, der drei Jahrzehnte

lang nach Spuren, Beweisen und Zeugen

Suchte, um die beiden Anarchisten des

Verbrechens zu “iiberfiihren”. In den Au—

an Russells war Tresca der “Schutzengel
Oder GroBvater” des Sacco & Vanzetti—

Prozesses, der “anerkannte und bewunderte

Ffihrer” der italo-amerikanischen Anarchi-

sten, welcher die “Wahrheit” wissen miis-

SE3. Betrachtet man Eastman als fragwiir—
dlge und nicht gerade verlaBliche Gestalt,
SO ist andererseits zu beachten, daB auch

dBr Sozialistenchef Norman Thomas, wel—

Cher eine durchaus integre Personlichkeit

War, im privaten Kreis ein solches State—

ment Trescas gehort haben will. Was ist

a180 davon zu halten?

Trescas Tochter, Beatrice Tresca Rap-
POI'I, ist der Uberzeugung, ihr Vater babe in

diesem Fall nur wegen des theatralischen

Effekts so geredet. In der Tat war Tresca

ein Mann mit gliihendem Temperament,
welcher im Rampenlicht stehen muBte und

manchmal in Effekthascherei sich erging,
um dieses Verlangen zu stillen. Aber wijrde

er nur um eines grellen Effekts wegen Sac-

co zum Schuldigen erklaren? Ein anderer

Grund konnte sein, daB Tresca aufgrund
der fortwahrenden Attacken der Galleanisti

verbittert war, daB die Angriffe in ihm

Zweifel und Verd'achtigungen gegen Sac-

co, der wahrscheinlich zu den Bostonerr

Galleanisti gehorte, nahrten, auch .wenn

diese nur Projektionen waren, fiir die es in

der Realitat keine Grundlage gab. Nach der

Meinung Russells fiihlte sich Tresca betro-

gen, und aus dieser Quelle speise sich sein

Drang zu reden, denn die “Wahrheit” sei zu

bitter fiir ihn gewesen, um sie f’Lir sich zu

behalten. Aber warum vertraute er diese

“Wahrheit” Amerikanem und nicht seinen

italienischen Freunden, nicht einmal seiner

Tochter an, die in engster Beziehung zu

ihrem Vater stand? Dies sind freilich alles

Spekulationen, und Trescas Statement - ist

es denn gemacht worden — sollte keine zen-

trale Bedeutung zukommen.

Was bei der ganzen Angelegenheit
nachdenklich stimmt, ist die Sorte von

Lenten, welche sich auf dieses Statement

st‘tirzen. Unter dem Vorwand, der “histori-

schen Wahrheit” auf den Grund gehen zu

wollen, will Russell, ein auf Geschichtsde—

tektiv genimmter Rambo, gegendas “Dog-
ma liberaler Intellektueller” von der Un-

schuld von Sacco & Vanzetti anstfirmen,

als Obersturmfiihrer das linke Pantheon am

liebsten dem Erdboden gleichmachen. Seit

den fiinfziger Jahren ist eine reaktionare

Polit—Soldateska mit einer Meuchelkam-

pagne beschaftigt, deren Sinn darin liegt,

Sacco & Vanzetti noch einmal vor Gericht

zu stellen, zu verurteilen und hinzurichten.

Fiir den reaktionaren Chefschwadroneuer

William F. Buckley jr., den Herau’sgeber
der National Review (in der die Anti—Sacco

& Vanzetti-Kampagne mit besonderer Pe-

netranz gefiihrt wurde) war der Fall, wie er
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1960 schrieb, “ein menschliches Vehikel,
'

durch das die bestehende Ordnung ange-

klagt, unsere Institutionen verdammt, die

Sache des proletarischen Sozialismus dra-

matisiert, die puritanische Ethik wegge—

kratzt, die Nation zerrissen und durch die

Seiten der Geschichte bluten lassen” wer-

den solle. Das Ziel der Operation ist klar:

Buckleys Historikerkorps wollen die Au-

toritat und Unfehlbarkeit des Systems wie-

derherstellen, zementieren und unangreif—
bar machen, den radikalen Geist exorzie-

,

ren, die Legende zerstoren, das Terrain

einnehmen und kontrollieren. Indem die

ideologischen Revisionisten Sacco & Van'-

zetti ihrer angeblichen Tatbeteiligung im

nachhinein “iiberfiihren”, hoffen sie, den

i
g

vom Staat ausgefiihrten Mord zu rechtferti-
'

gen, und wenden sich damit einer Strategie
zu, wie sie schon in ahnlich gelagerten
Fallen wie des' Wobbly-Barden Joe Hill

(1915 ermordet) oder der angeblichen
kommunistischen Atomspione Julius &

Ethel Rosenberg (1947 ermordet) ange-

wandtwurde.

VI

America

When will you be angelic?

Schon wahrend des I. Weltkriegs begann
innerhalb der italo-amerikanischen Welt

ein italienischer Patriotismus sich auszu-

breiten, welcher das Fundament ffir eine ,

starke faschisfische Strb'mung legte, nach-

dem Mussolini 1922 in Rom die Macht

ergriffen hatte, und selbst einzelne Radika-

le wurden vom Faschismus angezogen. Die

Karriere von Edmondo Rossoni zeigt auf,
wie der Weg von der radikalen Linken zur

extremistischen Rechten ,verlaufen kann. In

der Vorkriegszeit war Rossoni Redakteur

bei der anarchosyndikalistischen Zeitung II

Proletario in New York und organisierte
die Seeleute in der IWW. Zu dieser Zeit

bewies er noch seinen HaB auf den Patrio-

tismus, indem er auf die italienische Fahne

spuckte. Als er spater nach Italien zuriick-

i
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kehne, organisierte er in Genua unterprivi—
legierte Hafenarbeiter, welche ahnliche
Merkmale wie Teile der IWW-Anh'anger in

den USA aufwiesen, und fiihrte sie in die

Arme des Faschismus. 1925, inwischen zu

Mussolinis Korporationsminister aufge-
stiegen, erkl'ane er den Arbeitem der Welt,
der Faschismus sei der elementarste Aus-

druck der syndikalistisch-nationalistischen
Idee.

Es gehort zu den Absurditéiten der Ge-

schichte, daB Mussolini selbst in der italo-

amerikanischen Linken kein Unbekannter

, war. In seinen fr'Lihen Jahren schrieb er

flammende Artikel fiir ll Proletario und

nutzte wahrend des Streiks in Lawrence

seine eigene Zeitschrift Lotta di Classe, um

die US—Mittelklasse, “das brutale Volk des

Dollars”, in Grund und Boden zu verdam-

men und die Republik als kn'minelles Ope-
rationsgebiet zu demaskieren, wo die Mil-
lionaire Morgan und Rockefeller die “Ver-

brechen des Kapitalismus” begingen. Zehn
Jahre spater posierte der “sozialistische”
Krakeeler freilich als Held der US-Bour-

geoisie und klopfte an die Stahlturen der
Schatzkammem des Morgan-—Bankimpe-
riums. Das nennt man dann wohl Realpoli-
tik.

Carlo Tresca fiihrte von Beginn an ei-
nen kompromiBlosen Kampf gegen den

Faschismus. Exemplare seines Martello

schmuggelte er nach ltalien und organisier—
te in New York “Guerillaaktionen” gegen
die Schwarzhemden. In der Bronx hatten

die Faschisten eine Organisation namens

Fascio Mario Souzini gegrijndet, welche im

Schutz der Kirche agierte und von der Poli-

zei unbehelligt blieb. Mit Kniippeln be-

waffnet zogen sic in Horden durch die Stra—
Ben und verpriigelten Antifaschisten, die
allein und unbewaffnet unterwegs waren.

Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten,
war es notwendig, den Faschisten ent-

schlossen entgegenzutreten. “Wir argu-
mentieren nicht mit den Faschisten”, er-

kléirte Tresca. “Wenn sie sich der Diskus-
sion mit uns stellen wollen, sagen wir, daB
wir diskutieren werden, wenn unsere Brii—
der in Italien eine freie Presse und das
Recht haben, reden zu halten und auf den
StraBen sich zu treffen. Bis dahin tragen wir
unseren Disput mit Waffen aus.

”

Tresca
rechnete es sich als Verdienst an, daB ,die
Faschisten seit 1925 nicht mchr offene

Versammlungen abzuhalten gewagt hatten,
und er verbuchte den starken Polizeischutz
bei Besuchen italienischer Regimemitglie-
der als personlichen Sieg im “Burger-
krieg”. Was Tresca zum antifaschistischen

Kampf vor allem beitrug, war eine zahe

Integritéit, welche auch nicht durch Bedro-

hungen seines Lebens erschijttert werden

konnte.

Dem Mussolini-Regime war Trescas

Widerstand ein Dom im Auge, und es ver-

suchte mit aller Macht. den unliebsamen

Anarchisten zum Schweigen zu bringen. .

Im Mai 1923 richtete die italienische Bot-

schaft eine diplomatische Note an das US-

AuBenministerium, in der sie sich ijber die
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“beriichtigten italienischen Arbeiteragita—
toren Carlo Tresca, Arturo Giovannitti .

und andere sozial—kommunistische Ele-

mente in New York” beschwerte, welche

i111 Auftrag Moskaus die italienische Regie-
rung verleumden wiirden. Botschafter Cae-

tani legte den US—Behorden nahe, den

“giftspriihenden” Martello vom Postver—

trieb auszuschlieBen und seinen Herausge-
ber vor Gericht zu stellen. AuBenminister

Hughes konferierte daraufhin mit dem

Postminister, dem Generalstaatsanwalt und

dem New Yorker Bezirksanwalt, und eini-

ge Wochen spater wurde Tresca tatsachlich

angeklagt. Aus einer zweizeiligen Anzeige
fiir ein Buch iiber Geburtenkontrolle wollte

man ihm einen Strick drehen und verurteil-

te ihn zu einem Jahr Geféingnis. Doch

muBte er “nur” vier Monate einsitzen, denn

die liberale Presse ergirff Partei fiir ihn, so

daB Frasident Coolidge sich gezwungen

sah, Trescas Entlassung anzuordnen.

Auch in der Folgezeit blieb'Tresca die

Zielscheibe heimtfickischer Nachstellun-

gen. nachdem “legale” Mano'ver auf diplo-
matischer Ebene nicht viel gefruchtet hat—

ten, besannen sich die Machthaber in Rom

ihrer kriminellen Energie und heuerten ei-

nen Killer an. Tresca kam bald zu Ohren,
daB ihm jemand an den Kragen wollte, und

es entspann sich ein Katz-und-Maus-Spiel.
Da Tresca an seinem Leben hing, schlief er

aus Vorsicht jede Nacht in einem anderen

Zimmer, doch schlieBlich tauchte der Killer

bei ihm auf, und es stellte sich heraus, daB

die Faschisten eine schlechte Wahl getrof—
fen hatten. Der Killer sagte, er wolle Tresca

nicht toren, und verlangte stattdessen 4000

Dollar, um das Land verlassen zu konnen.

Etwas spiiter trafen sie sich in einem italie-

nischen Restaurant im Greenwich Village,
wo der Killer im Beisein einiger Mafiosi
Trescas Hand kiissen muBte und damit war

die Angelegenheit aus der Welt geschafft.
Auch wenn bei weitem nicht alle ltalo-
Amerikaner in New York Trescas politi—
sche Ansichten teilten, hielt dies sie doch
nicht davon ab Tresca eine gewisse Protek-
tion zu gewahren.

‘

Die Faschisten lieBen sich allerdings
dadurch keinesfalls abschrecken und unter-

nahmen weitere Mordversuche. Als Tresca
eines Abends wahrend einer antifaschisti-
schen Versammlung in East Harlem cine
Rede hielt, wurde er plotzlich von einem
donnemden Larm jiih unterbrochen. Un—
weit des Versammlungsortes war eine fiir
ihn bestimmte Bombe friihzeitig in einem
Auto explodiert, in dem drei Manner saBen
von denen zwei spater als Angehorige einer
faschistischen Organisation identifiziert
wurden Als man ihm mit weiteren Mord-
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drohungen das Leben schwermachte, legtc
er sich 1931 schlieBlich einen Revolver zu,

doch schoB er sich damit nur in den eigenen
FuB.

Die antifasehistische Arbeit in den

zwanziger und dreiBiger Jahren, die frak-

tionsfibergreifende Bfindnisse erforderte,
wurde von sektiererischen Rivalitiiten 1n-
nerhalb der Linken fiberschattet. Die Anti-

Fascist Alliance of North America (AFA-
NA), in den Zwanzigem ins Leben gerufen,
war ein Versuch, die verschiedenen Grup-
pierungen der Linken in ein Bett zu brm-

gen, doch schon bald machten Eifersijchte-

leien und Besserwisserei gemeinsame Ak-

tionen unmdglich. Die IWW beispielswei-
Se beschuldigte die AFL-Gewerkschaften,

den faschistischen Geist zu néihren, und

Ende 1926 zog sich eine Reihe von Ge-

werkschaften aus dem Bijndnis zuriick,

weil sie die Kommunisten verdachtigten,
sie wiirden Tamgruppen aufstellen, um dle

Zahl ihrer Delegierten zu erhb'hen. In den
dreiBiger Jahren war die Zusammenarbelt

nicht besser. Zwar hatte der VII. KongreB
der Komintem‘im Juli 1935 eine Politik der

Volksfront gegen Krieg und Fascliismus

gefordert, welche alle progressiven Kriifte

sammeln sollte, doch verfolgten die Kl)-
Kader ein machtpolitisches Kalkiil, um dlc

antifaschistischen Organisationen in ihrem

Sinne zu dominieren, was anderen Linken

verstandlicherweise nicht gefiel.

VII

America

When will we end the human

war?

Wie viele seiner Generation hatte Carlo
Tresca die Oktoberrevolution enthusia-
stisch gefeiert, doch die Einkerkerung V16-
ler Anarchisten und anderer Revolutionilre

emfichterte ihn, und er nannte Lenin do!)
“Totengraber der russischen Revolution .

In einer 1928 gehaltenen Rede gab er seiner

Uberzeugung Ausdruck nach der alle revo-

lutionaren Bewegungen gegen die Tyrm}
nei im allgemeinen mit der Machtergrei—

fung neuer Krafte der Unterdriickung end?
ten. Seiner Meinung zufolge wiirden dlc
italienischen Kommunisten ebenfalls 61“

repressives Regime errichlen. wenn Mu?
solini einmal gestiirzt sei, und die Anarchi—
sten wiirden weiterhin gegen jeglichc Al“

toritéit, auch jene der italienischen KommU‘

nisten, agitieren. Nichtsdestotrotz stellte

Tresca seine Vorbehalte gegeniiber den

stalinistischen Kommunisten angesichts
der faschistischen Bedrohung zuniichsl

zuriick.
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Mitte der dreifiiger Jahre trat Tresca

jedoch in offene Opposition zu den Stali-

nisten. 1934 nahm er am Dewey—Komitee
teil, das die angeblichen Verbrechen Trotz—

kis, wie sie bei den Moskauer Schauprozes—
sen aufgelistet worden waren, untersuchte

und den alten Revolutionar rehabilitierte.

Tresca hatte keine Scheu, fiir ihn sich ein—

zusetzen, ganz im Gegensatz zu Emma
Goldman und Alexander Berkman, die
aufgrund ihrer Kronstadt-Erfahrungen kern

gutes Haar am “Schlachter” lieBen. (“Wiir—
de ihm recht geschehen, wenn ihn jemand
erschosse”, schrieb Berkman 1932.) Trotz

vieler Divergenzen in politischen Fragen

blieb Trotzki dem Anarchisten in Dankbar-

keit verbunden und sah in ihm “einen

Mann, der jeder Z011 ein Kampfer” war.

“Ihr sechzigster Geburtstag wird von Ihren

Freunden gefeiert”, schrieb er im April
1939 an Tresca, “und ich nehme mir die

Freiheit, mich zu ihnen zu zéihlen. Ich hof—

fe, daB ihre moralische Kraft und revolutio-

nare Glut fur eine lange ktinftige Zeit erhal—

ten bleiben werden.” Die Kommunisten

urteilten weniger freundlich: Sie nannten

Tresca einen Faschisten, einen agent pro—

vocateur, einen Freund der Polizei und ei-

nen Feind des Volkes.

Besonders die Ereignisse in Barcelona
im Mai 1937 lieBen Tresca einen scharfen

antikommunistischen Kurs einschlagen,
und er versuchte die italo-amerikanische
Linke zu fiberzeugen, daB es moralisch
falsch sei, mit den Kommunisten zusam-

menzuarbeiten. Ein grausiges Entsetzen
packte ihn, als er erfahren muBte, daB der

I)OUM-Mitbegriinder Andres Nin von

Enea Sormenti alias Vittorio Vidali alias

Carlos Contreras alias Major Carlos, einem
der bedeutendsten Auslandsagenten des

russischen Geheimdienstes, ermordet wor-

den war. Ironischerweise waren Tresca und

SOrmenti in den zwanziger Jahren Freunde

gewesen, hatten zusammen in der AFANA

gearbeitet, und Tresca hatte ihn damals vor

der drohenden Deportation bewahrt. _

Als die Niederlage des Mussolini-Fa-

schismus sich abzeichnete, dréingten KP—

ader an die Spitze der italo-amerikani-
SChEH antifaschistischen Organisationen,
Um auf diese Weise ihre Aussichten auf

entscheidene Posten in der kiinftigen Re-

glemng Italiens zu verbessem. Tresca aller—

dmgS Wollte ihren EinfluB ‘so gering wie

“Ur irgend moglich halten und den Eintr'itt

def Stalinisten in den Italian-American

lCtOry Council und die Mazzini-Gesell-

SChaft, zwei einfluBreiche Antifaschisten-

rganisationen in New York, verhindern,
SOWeit dies in seinen Kraften stand.

VIII

America

When will you look at your-
self through the grave?

Am Abend des 11. Januar 1943 verlieB
re3C3 zusammen mit seinem Freund Gui—

S‘FPPC Callabi, nachdem ein Treffen mit
einem Unterkomitee der Mazzini—Gcsell-

schaft geplatzt war, sein Biiro in der Fifth

Avenue. Als sie die dunkle StraBe hinunter—

gingen und an der Ecke auf das Umsprin-
gen einer Ampel warteten, tauchte plotzlich
ein dunkler Wagen auf. Ein Mann sprang
heraus und 'feuerte aus dichter Nahe drei

Schfisse auf Tresca ab, welche ihn in den

Kopf und den Rficken trafen. Der Attentéi-
ter sprang ‘zuriick in den Wagen, der so-

gleich davonraste. Tresca ging noch einige
Schritte und fiel schlieBIich blutfiberstromt
in den Rinnstein. Diesmal konnte er dem

Tod nicht entkommen.

Der Mord an Carlo Tresca blieb unauf—

geklart. Zahlreiche Spekulationen machten

in der Stadt den Umlauf, 0b er von Faschi-

sten, stalinistischen Agenten Oder der Ma—

fia gett'jtet worden war.‘Der Schriftsteller

John Dos Passos (der nach seinem Engage-
ment ffir Sacco & Vanzetti im Orbit der KP

agierte und nach den Ereignissen im spani-
schen Bilrgerkrieg zur Rechten driftete, um

schlieBlich in den Sechzigern den erzreak-

tionaren Prasidentschaftskandidaten Barry
Goldwater zu untersttitzen) vermutete, sein

Freund Tresca sei auf Weisung der “glei-
Chen Bande, die Trotzki in Mexiko totete”,
ermordet worden, obgleich es daftir, wie

Dos Passos eingcstehen muBte, keinen

Beweis gab. In seinen Augen wurde Tresca

als “ein Kampfer fiir die amerikanische

Freiheit” niedergeschossen. In seinen

letzten zehn Lebensjahren, im Kampf ge—

gen Faschisten und Stalinisten sei er “im

besten Sinne des Wortes” ein Konservati-

ver geworden: “Gegen die Bandenfiihrer,
die die Italiener Amerikas fiir die Zersto-

rung unscrer Regierungsform und Existenz

zu organisieren suchen, hielt Carlo Tresca

einen schwierigen und unbarmherzigen
Krieg aufrecht. Wie die meisten guten
Generéile hielt er Angriff fiirdie beste Ver-

teidigung.” Aber Tresca war nie ein “Gene-

ral”, der eine Armee befehligte, und es ging
ihm auch nie um irgendein “Amerika”,
dessen “Werte” er hatteverteidigen mus-

sen. “Ich strebe nach Freiheit, nicht nach

Anarchie”, hatte er einmal gesagt, und ihm

war klar, daB diese Freiheit in einer Klas-

sengesellschaft nicht zu erreichen war. So

blieb er ein “Unversdhnlicher”, wie er sich

einmal beschrieb, jemand, der ver'aindem,

nicht wie gewendete Ex—Radikale am Er—

halt des bestehenden Systems mitwirken

wollte. Er starb, wie es die Schlagzeile auf

der Titelseite der New York Times unter—

strich, als Radikaler.

Fiir Leute wie Russell ist Tresca der

“letzte der Anarchisten”, sozusagen ein

schwarzroter Unkas in den Schluchten New

Yorks, mit dessen Tod auch der Anarchis-

mus in den USA untergegangen sei. Aber

mit Tresca starb nicht die Idee. Kurz nach

seinem Tod fibemahm ein sozialphiloso—

phischer Kiinstler namens Holley Cantine

jr. Trescas Druckmaschine, um in den vier-

ziger Jahren damit seine anarchistische

sozialphilosophische Zeit-schrift Retort

herzustellen, als deren Setzer, Drucker,

Binder, Geschafts— und Vertriebs—leiter er

in einer Person fungierte. “Wir haben einen

unserer geschéitztesten Rat geber und Leh—

rer verloren”, schrieb Can-tine in seiner

Reminiszenz an Tresca, “aber wir ko'nnen
dennoch aus seinem Leben Nutzen ziehen.
Unsere Hochachtung an seine Erinnerung
ist eine neuerliche Hin-gabe an die Ideale,
die er fiir uns lebendig hielt.” Etwa zur

gleichen ‘Zeit gab der ehemalige Trotzkist
und spatere Anarcho-Pazifist Dwight Mac-

Donald seine Zeit—schrift Politics heraus,
welche ihr Leben unter anderem der finan-

ziellen Zuwendung Margaret de Silvers,
der Witwe Carlo Tres-cas verdankte. In ihr

erschienen Artikel von Simone Weil,’ Al—

bert Camus und George Orwell. So wirkte
in gewisser Weise Carlo Tresca fort, auch

wenn er heute weitgehend vergessen ist,
wahrscheinlich mehr von den Anarchisten
als alten‘ Italo-Amerikanem.

Anmerkungen

Die uniibersetzten Zwischentitel sind Zitate aus .

Allen Ginsbergs Gedicht “America”, veroffent-

licht in Howl and Other Poems (1956)
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“Soldaten sind Mor-

der”

und

“Die Kirschen der

Freiheit”

von Thea A. Struchtemeier

'Das' Thema “Desertion” ist‘zur Zeit ein

ausgesprochener “Renner” auf dem Markt

des zivilen Ungehorsams. Im vergangenen

nationalen und ziv'ilen Trauermonat Nov-

ember inszenierte die Gelsenkirchener

“Aktion gegen Krieg” in ihrer Ruhrgebiets-
E stadt eine Ausstellung zu “Deutschen De-

; serteuren”, der sich weitere Veranstaltungen
; anschlossen. Diese sollten eigentlich mit-

samt der Ausstellung bis Mitte bzw. Ende
November ihren AbschluB finden, doch die

i Ausstellung selbst wurde noch um einige‘

Wochen verléingert, und sie wartet jetzt
; darauf, mitsamt ihren Exponanten zu
; “wandemfi’.

Die Eroffnung begann mit einer Einfiih—

rung in das Thema, bei der zwischen den
Motiven von Deserteuren einerseits und den

Verordnungen der biirokratischen Paragra-
. phen andererseits unterschieden wurde. Auf

i der Seite der Deserteure kamen renommier-
' te Fliichtige wie Ulrich Bréiker (aus der Zeit

des 7jahrigen Krieges), Alfred Andersch

und Heinrich Boll “zu Wort”. Danach be-

zweckte ein Gitarrenduo, das Morden im

Krieg in dramatischer und musischer Form

nachzuvollziehen. Leider kam es m.E.‘ nicht
fiber eine Asthetisierung hinaus. Im An—

schluB daran folgte ein Performance, die
durch ihre drastischen Methoden den Pegel
des zivilen Ungehorsams im Publikum

bemerkbar machen wollte. Es dauerte dann
auch ziemlich lange, bis sich endlichjemand
aus dem Publikum beschwerte und dem

1 Treiben ein Ende bereitete, das aber die
Darsteller bezweckten.

Ziel der Ausstellung ist es, so die Her—

ausgeber des Kataloges auf dem Vorsatz-
blatt, “die ‘Auseinandersetzung mit dem

‘
Problem “Desertion” in moglichst groBer

i Vielfalt asthetischen Ausdruck zu verlei-

E hen. Entsprechend dieser MaBgabe gab es

; keinerlei Einschrankung hinsichtlich Form,
Inhalt, Professionalisierung der eingereich-

f ten Arbeiten.” Die Anzahl und Aussagekraft
i der ausgestellten Exponate ist enonn, je-
! doch die Art der Motivik fiberrasChender—

! weise einheitlich. Vorrangigste Motivwahl

I sind abgetrennte GliedmaBe und Skelette

I wie ebenso die in sich gekauerte und sich

!
I

i

selbst schiitzende Haltung des Opfers. Da-
‘

zwischen befinden sich immer wieder Ge-
‘

dichte gegen Krieg und Tod und Laudatio-

1 nes auf die Fahnenflucht. Von denen gefiel
i mir die auf $.90 des Katalogs zitierte von

1 Hans—Jfirgen WeBlowski am wenigsten, der

[ die Deserteure furdie “wahren Helden” halt,

[ denen “Denkméiler gesetzt werden mfiBten”.
|

Helden im herkbmmlichen Sinne waren aber

unter den Fahnenfliichtigen die wenigsten,
denn der GroBteil setzte sich aus privaten
Grfinden von der Truppe ab und nicht aus

heroischen.

Hier liegt auch die Schwierigkeit ver—

borgen, ihnen offlziellerweise ein Denkmal
zu setzen, denn damit verriete das GroBkol-
lektiv sich selbst an das Kleinkollektiv oder
an das Individuum. Abgesehen davon, daB
Denkmaler immer von ihrer Idee her kon-
servativ sind, sind die wirklichen “Denkméi-
ler” die getoteten und noch lebenden Deser—
teure selbst. (“Die Kirschen der Freiheit”. Eine

Ausstellung im Museum Gelsenkirchen-Buer.

Katalog, 20.-DM)

In AbstandenTolgten nach der Eroff-

nung drei Diskussionsveranstaltungen, zu

denen Gerhard Zwerenz, Norbert Haase und
Ekkehart Krippendorf eingeladen waren.

Zwerenz - selbst ein spiiter Deserteur von

1944 - las Passagen aus seinem neusten

Buch vor (“Soldaten sind Morder”. Die
Deutschen und der Krieg, Mfmchen: Knese-
beck & Schuler 1988), mit dessen Titel er

sich schon offiziellerweise die Hande schmu—

an.

inn»
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tzig machte, aber dessen Aussage nach ei-

nem Utteil des Frankfurter Landgerichts
nicht strafbar ist.

Den Sieg der erstittenen Aussage, Sol—

daten seien “potenzielle M6rder” trug aber
nicht Zwerenz davon, sondem ein Weinit—

tel namens Dr. Peter Augst.
Zwerenz dagegen beruft sich auf einen

anderen “Herm” und zwar auf Kurt Tucholj
sky, der am 4.8.1931 in der “Weltbiihne’

schrieb: “Sagte ich Mord? Natiirlich Mord.

Soldaten sind Morder.” Dem ging sogflr
m.E. noch frfiher datiert Albert Einstein

voran: “Toten im Krieg ist nach meiner

Auffassung um nichts besser als gewéhn-
licher Mord.” In diesem Sinne wandte sich

Einstein 1932 an Sigmund Freud, daB diescr

sein Fachwissen darauf verwenden mage,
das Dilemma zwischen Raserei und Selbst—

aufopferung konstruktiv zu erhellen. Und

Einstein fiigte hinzu, daB die sogenannte
“Intelligenz” noch mehr als die ungebildete
Mehrheit dazu neige, diesen verderblichen
kollektiven Suggestionen zu erliegen (Vgl'
Sigmund Freud 1932/33: Warum Kricg?

Studienausgabe Bd.IX).
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Natiirlich bekam auch Carl von Ossietz-

19’ £113 Herausgeber der Weltbuhne Arger
mit der Generalitiit, da er einen solchen

Ausspruch von Tucholsky hatte drucken

lassen. Der ProzeB endete jedoch mit einem

Freispruch, da es sich bei ihm um “eine

phiIosophisch-abstrakte Weisheit” gehan-
delt habe.

'

Als alter und rechtsstaatlicher SPDler

unterschied Zwerenz zwiscben dem Solda-

ten im Kriege und dem Soldaten im Frieden.

In dicsem Sinne seien die “friedensstiften—

den” Bundswehrangehorigen auch nicht von

dem Tucholsky-Zitat betroffen,jed0ch umso

mehr von demjenigen des Dr. Augst. Nicht

also die Annee macht den Morder, sondern

Crst der Krieg, so sagt Zwerenz sinngemaB.
Also richtet sich sein Appell auch nicht

gegen die Bundeswehr oder an die Wehr—

pfl ichtigen, diese zu verlassen, sondem gegen

den Krieg selbst. Dabei scheint er aber ver—

gessen zu haben, daB fur die Bundesrepublik
immer noch kein Friedensvertrag existiert.

Ein weiteres Anliegen Zwerenz’ ist — im

Sinne des Tucholsky-Urteils - sein Pladoyer
fijr abstrakte Séitze, fiir die es in Demokra—

tien kein Verbot geben d'Lirfe. Sein Buchtitel

sei 2.8. so ein abstrakter Satz, fiir den die

Kripo auf der Frankfurter Buchmesse mehr

lnteresse zeigte, als fijr das Buch selbst: sie

kassierte niimlich nur den Schutzumschlag
em.

In einem aber hatte Zwerenz Recht, indem

61‘ die Fahnenflucht als den “Widerstand des

kleincn Marines” beschrieb, der“allein” und

“unsolidarisch” handelt. Der Deserteur, so

ZWCrcnz weiter, wahle den Umstand des

“Weder-noch”, der eine “gnadenlose Wahl”

darstelle, die er am biblischen Mythos von

Kain und Abel nachzuvollziehen gedachte.
Leidc‘r kam der getotete Abel bei diesem

Bcispicl zu gut weg, wogegen ich es lieber

mil Erich Mfihsam halte, der die Waffen des

Gottesgijnstlings besser erkannte als man-

Cher andere (vgl. das Gedicht “Kain”). Abel

IHimlich opferte seinem Herrn blithende

GCwa'chse und lebende junge Tiere, woge-

gCn sich Kain widersetzte, der zum Gottes—

19b stattdessen schon abgestorbenes Gehb‘lz

mederlegte, was aber der verwohnte Him-

"??lSherrschier nicht akzeptierte. Deswegen
h'clnselte Abel seinen Bruder.

Leider muB man bei Zwerenz feststel—

1?“. daB ihn seine eigene Kriegs- und Mili-

talrzeit immer noch beeinfluBt, denn sein

lskurs ist selber noch militaristisch zu

”ennen und davon vermochte er sich an—

SChfiinend noch nicht zu befreien.

.

D33 Seminar mit Norbert Haase nach—

llllltags im Museum verlief dagegen vollig

dnqer5~ ZU dem sich aber nicht so viele

tegegsdienstverweigerer eingefunden hat-

dig]; Um ihre problematische Situation zu

-

utteren, sondem eher Leute, d1e an der

reESCIII‘iChte von Desertion interessiert wa—

-

'

aase versuchte klarzumachen, daB der

Ciiimff Desertion ein alter Begriff gemaB
Iischr‘ilten Kriegsform .lSt, der heute juris-

Cine ahnenflueht” heibt. Diese aber set
m

ennm Massenkrieg gar nicht mehr moglich,
CS Werde immer schw1eriger, emfach

abzuhauen. Die Frage an Haase, welche

Diskursstrategien er vorschliige, damit man

mit dem Gebiet der Desertion weiterkéime,
was gerade in der Erwachsenenbildung und

Cffentlichkeitsarbeit wichtig sei, schien von

ihm aber kaum beantwortbar. Damit war

gemeint, welche sprachlichen und taktischen

Moglichkeiten es geben konne, nicht im

Konsens der Pazifistlnnen unter sich, son-

dem im Gespréich mit anderen und iilteren

Menschen zu erreichen, daB diesejetzt nicht

blindlings einem Rechtsstaat folgen, so wie

sie Jahre zuvor einem Unrechtsregime ver-

trauten und somit nurdie Fuhrung austausch-

ten. So solltenicht nur Ungehorsam erlern-

bar sein, sondern als seine notwendige
Vorstufe die Akzeptanz von Ungehorsam
als einem Prinzip der Desertion.

Ekkehart Krippendorf aus Berlin been-

dete die Veranstaltungsreihe mit einem

Vortrag fiber “Staat und Krieg — Die histori-

sche Logik politischer Unvemunft”. Dabei

vemachla'ssigte erm.E. die Komponente der

beginnenden Nationenbildung im 19. Jahr-

hundert, die im Austauschverhiillnis fiir

Schutz'und Sicherheit den Biirger zum Sol-

daten machte. Dabei kam natiirlich der Staat

zuhilfe; die Idee jedoch, die hinter dem

Staatsprinzip stand, war die einer geeinten,
gefestigten und groBen Nation. Fijr deren

Verwirklichung lieferte der Staat die “Poli-

zisten”. Krippendorf fiigte hinzu, dais man

immer nach der konkreten Herrschaft fra-

gen miisse, die LB. wéihrend des Absolutis-

mus brutal verlief, aber der man entwischen

konnte. Dieses Entweichen gelang mit der

Bildung von Staaten nicht mehr. Diesem

politischen Organisationsprinzip der Neu-

zeit war jedoch schon eine quasimilitiirische
Befehlsstruktur vorangegangen, wo schon

immer die Menschen als Mittel fijr fremde

Belange miBbraucht wurden. Der Weg zum

Staat war dennoch kontinuicrlich. Hinsicht-

lich seiner Sympathien zur Befreiungsar-
mee befragt, antwortete Krippendorf, daB er

emotional auf der Seite dieser Kampfenden
stehe, jedoch mit zunehmenden Bedenken.

GeméiB der bekannten Zirkulationsmodelle

(von Gaetano Mosca 'Liber Vilfredo Pareto

zu Robert Michels) meinte er niimlich, daB

sich immer wieder “neue politische Klas—

sen” bildeten. die Herrschaft ausijben. Im

Grunde genommen sei er “fiir einen bewaff—

neten Widerstand, aber gegen RAF-Metho-

den”. Dagegen habe es ihm intellektuell

Mahatma Ghandi angetan. Einen- gulen

Einwurfmachte ein Diskussionsteilnehmer,

der aufgrund seiner Uberlegungen fiber die

Motive seines Sohnes, der Totalverweigerer

ist, zu dem SchluB kam, daB auclt der Zivil-

dienst ein Kriegsdienst sei, der im Unter-

schied zum bewaffneten nur waffenlos sei.

Wolle man sich aber alternativ, also entge-

gen dem staatlichen Kriegsdienst vcrhalten,

so bleibe als Ausweg nur der Knast iibrig.
'

Kriegsdienst heiBt also Bundeswehr und

Zivildienst; dagegen wird ein “wahrhafter”

Dienst am Zivilen mit dem Knasl “geahn—
det”.

Wie schon erwéihnt, sind “die” Deser—

teure zur Zeit ein Modethema unter Pazifist-

Innen und nicht nur altemativen Kultur—

schaffenden. Das mag der Aufklfirung zu-

gute kommen, die dariiber notig ist. Man

sollte aber dabei aufpassen, den Deserteur

weder zum Helden, noch zu seiner Kehrsei—

te, zum Antihelden, zu stilisieren; geschwei-

ge denn zum bemitleidenswerten Opfer.
In Gelsenkirchen haben sich mittlerweile

die GRUNEN und sogar die Junge Union

des deutschen Deserteurs und seiner Denk-

malsw‘drdigkeit angenommen. Die GRU-
NEN reichten im Stadtrat einen Vorschlag
zur Schaffung eines Denkmals ein, ohne

dabei die konservative “Natur” von Denk-

malen zu reflektieren. Solche Uberlegungen
muBten zumindestens in eine Konzeption
miteinflieBen. Die Junge Union dagegen
plant ein Denkmal, das nur den deutschen

Deserteuren des 2.Weltkriegs gewidmet sein

soll.



,
ten die Anarchisten das Militéir als Funda—

58

Soldaten—hBreVier ..

‘

aericbtsazeimag. 9w.
" 3‘1” 90’ ,6"

von Ulrich Brb‘ckling ch'l finardfiSthprfizessc. 708$)?.
.

)?

DerBerlinerVerlagHaraldKafer(Gbrlitzer
SOIDQtQUbrEDlEY,‘ be: flnm‘dflflm-

Str.39,lOOOBerlin 36) hateine anarchistl- 3‘59! umfmmreidm Stunncfiiitenbrnaeiie {amen geftem
sche antimilitaristische Schrift aus dem D01: bet llebentgn @traftmmueu be; Battbgerimtg I gut .‘llerbnublung.
Kaiserreich“inderHoffnungneuaufgelegt,38!! 58mm fixbrte Banbgerichtabireftoc 591:. 111! 8113, Die QIMIOQE‘
sie kbnne noch immer zur Wehrkraftzerse- Egborbe rpurbe butch Etuatfiaumallffiaitsmt 5917.8 in b 0 ll) DetttEtEU.

tzung beitragen”.Unterdem Titel‘Niedcrpze mertexbiguug ffibtte memtéamualt 5331:. ©aln err. (ES banbelte
mit der Disziplin! HOCh die Reb?‘“°{””lld) um filUEi ‘lfuflugen, hie miteinanbet berbunbeu murben. 311
erschien das Soldgten-Breyi9r_ Slegfrled Dem erfteu fiafl tithtete lid; hie 9lnflage gegen ban aué bet 1mm:-

Nachtsundzweiwelterean.t1mlllt.ar1st1sche illdlmlflgfifllt DDYllEfllflrtEll 27labti99“ Eleftrotedmiler fiat): @auter,
SChrifle" 10mm“ MOMS; emgelem dumb ban befrhulbigt ilt. im Summer 1906 butth werhceitung Don ecljriften
einausffihrlichesVorwortvonUlrichBrbck- ll hm .

‘ .

.

:13
ling, aus dem wir im folgenden zitieren.a f H1012]! @uubllmgen fluffiEfDEbELt ""13 bnldfiebme Riafien b -

- - - ' - mil-imam?! au @emnlttdtigfriten gegeneinanben. fitfeutlicfi angereiat,
533112352fiél‘finifl‘filé‘t‘éfZfilfiéfiia“ ”“59". 3 [mi 59 ohm eti (£521: warez: an biclem {lane gytu‘om.
blatt des Berliner Tageblatts vém 2.3.1907 $911139”? .59.?- 3 up I I}: fin: laie ipnniidge, firdu’leln. 63 a g I x g t b:
fiber die Verteilung und Beschlagnahmung- (g: Utgtfifx'e‘uljcfie,lqtierlxcficrfllatfi '3 " m 971;??? ”93mm? (Behé‘hu‘?§~c
eines Teils der Auflage AufschluB gibt. -

.-‘_ .

‘

‘

_
. _ 64“ _

'0.
.

0 ”1 P134:
“1, IEE _

,

..‘.'-u.:»

”z
,,

'hu'iz‘w
a‘

L
,-

,

~

w
.

‘;
__.

l r.“

“ ..

d. B
.

1 d
.

V
me cu in a at: Mmm gmpfimw

»

Z :83: ,.

fEIESnggfmisé’ifizsié‘;1321,1333??an31E6 “51W“ 8*“ 5‘5 Mll- ““3 9“?er W bEN'fifitlépelfimgflfig:. .

‘ '

en
.

Anarchisten im Kaiserreich h'eiufig zu kon-
Sumter 31ft m: m a I 1] Eb 0‘ film. but [mud-e DIE 91H [39.9

Spirativem Vorgehen und behindmen diemle in: ctften Earle; aufgerbem mgren fie beidmlbfgt, unbelugt blB

Ausbreitung ihrer Ideen. Gef‘angnis und gibbll‘mmg beé falfcrlidjcu fifiabbenfl
Beschlagnahmungen Win?" an derTage§~gebraud3t an (when. Sm bielgm alueiten, auerft berhmxbetten 30m

”inunwg' Sam‘s.”aglééfigdfiarlarzhgtl‘banbelte e3 ltd) um ban erfteu marina) eiuer auucdliftiidlcfl

firfé‘wisé’fiefi’lé‘a'ffiné’lg142-2539;;3:1;‘3 ”Mamba "New. hen Gamma ,be a b eutl the"

verantwortliche Redakteur wechseln, da er
@ e I 1:85 .burgf) filgrbveuung bE'L'

. SJrucfic‘fmlt " 6 D I .b a t.e ll ‘

verhafietworden waroderihmdiesesdroh_
b renter. , bl; in emem imluapgalumg-totgn, nut hem tulle-Ind)?"

te'. fifinbp‘eu geicfiluudtqnflmfchlaq itch brnleulzeyte unb angebhd) mom

Antimilitaristische Agitation nahm in der vreufgximuRuggénumitermmherauégpgebenTamioflte.-—§)er‘l[ngel{aflt9
anarchistischen presse amen fem“ plan 6 d) a uf mm: m DoIIcm llmfange geftciubtg uub gab nntet hem 381019“
ein; “Der freie Arbeiter” widmete ihr zeit- 91303313 Regime: GrrEQunQ bEllI (fittiillgbui hie :Zlerlidmung, DOB 85

weise sogar eine besondere Monatsbeila- 7111] “Nb telnet fialllnle bag I) e i I i Q 3 58 e I: i 4p I: e d) C u abatfleben
ge.2 AnarchistischerAntimilitarismusrich- babe, Don t) e m a n a 1: cf] i ft i [d] e u G) e t r i e b e a b 3 u I a i i e u 11115
tete sich nicht allein gegen das stehende nut ieinem banbmerf uub fame: Eamitie an reben.
Heer preuBiSCh-deutschcr Provenienz mit‘ (51: (chilberte hen 3m: fllnflage ftefmnben illorgang mic folgt: 3.1m
adliger OffiZlerskasts, Rskrutenschinderei 4. 825mm: morgens, c118 en in firefelb and; it" iBett gclegm, lei fem"
undlangerDlenstzelt- Vlelmehrbekfimpf- iodyteu an iein zflett gefmmnen unb babe if)”: einen 11113 filerliu 81““

_ ,
, gegaugeneu Glibrief, be: mit Rant Saute: untuicfirieben mar, 115815“

gzwafigggggg? ifgéegigggixlgga‘t‘e‘" bra‘rht. C52: 121 bariu aufgefurpert guurbgn, lid; unmergilglid; "at“
Wieviele Exemplare desalsoffizielle Pm Suléburg au begeben. Earl; wurbe IIJu eme genuu beimrxebene 5W

pagandaschrifidesKriegsministeriumsge_ luntlcfilett mnm‘fen nnb {hm efnlge 13am: mrncflnc‘hm 3m: Brlbrbt‘
tamten “Soldaten-Breviers” wirklich in die “mg “0d? Q3l3lilm ilberqrbt‘ll. ‘Hlli bem mulmbole in 9118311131
Hands von Rekruten gelangten, ist nicht hub: 91: Drum bcn beldwicbcum ‘JJlmm in bar ‘Berlun D”

mehrfestzustellen.Klarist,daB dieTam- mellen Balding Dorm-human, her mil if)!!! in his fllvhlllmll
schriftAnfang1907inBerlinverteiltwurde. UHF-3 Gilbcrcn unnufilfllidlcn (Benoiicn nmmu; mun mug. (Sort ll"
Dort fielen einige Exemplare in die Héinde 1’00) PHI

, (E i n ('i u g i g c 1;
"

(I u g y? 0 [ g a ll [3 QClUClL‘H ”H‘O 9:3 ll’i DC'

derPolizgiyndvgranlaBtendenpreuBischen ll'l‘leJCll ll‘orbcn, bqfi er, (5 d)“ u}, Erlltfldfllt‘ll m @llll’lmlfl ”mule”
Kriegsmlmsler, 1" Einefn Briefan alle Ge-' “”0 Wt ilnlm obex: ‘lluft nmb lletlin ldluiim fume. anling lt‘l “bet

neralkomlnalflclos vorfllesere Brogchfire zu l’ulncnen QClLIEIen, Llllb “m" gum bum” ilberein ball m. D E 1:15 ”Hill
wamen,dle mchtallpmdagubesllmmt-und lint bell SDrucElaCth‘n 110d) Eeylin fflbtm 10“?" (it li‘i ban" gunfidl“
Wffiwmerwmen 'fmtl) Rifelclb gurficfneinlfieu nub um nl'im'tcn In t lulcbct b'al £103
gegendleErfullungderm111tar1schenPfl1ch- Ill filllfiburg ElildllEIlBll {Burt l '

- l1

ten zu erzeugen, sondem auch zu Fahnen—
' rm )1” EL

flucht, Gehorsamsverweigerung und Meu— {fillet Hf) Wfl I'M: RU fie I:
tereiauffordert.”3... 31l€5mbfnnnfln benen bie $1‘udfmhcu (id) befnnben. Banfing {ml}?
Gedruckt worden war das “Soldaten-Bre- balm hen SUlnllmha flbi icrt ha 6 a U . not
vier” in Holland, méglicherweise auch in 5 um: “Hf bem Qébrlet!’ ’ B d) ”I m" 7-39M1m‘7 hub ““5

- J“llllllol bier untmmnm unb licb b rd) 590””6‘London woseinVerfasser,SiegfriedNacht, 3;: e" einea luei ‘en 3
_ _“ CU’

.
‘ a n

-

. <3 [g
seit1906lebte.“...

b t’ M" ““h” 8" “WW“ when lumbe. I
(git: eingetrofieu Imbe ilm Snuler unb ‘lllamll [9 i"

“
- v

'

.

'
.

la oul Dem filalnllvDas Soldaten-Brewer. §tellte mcht den
Qmplang neuommen’ bleie Ijfillrn bie [18mm {Chum}? 911510ch) Ptra92|'

ersten Versuch anarchlsnscher Kasernen-
u D b

.

d
3 I Q

rfl“!
agitationin Deutschland dar.Bereit51880 a]: .nmnh’lla 2 ll ) Had) bar Emohnung bet: ‘Dlutter baa ‘lll‘nlll ..

wardieausLondoneingeschmuggelteFlug-
" ClmnEmJofie 22' IUD ‘lllamcha mobnte, DCQCbCU- («90131: fat?“



EOUEE nirhcrgelrtjt morben. (3mm babe er lid), nachbem ex: {id} at:

S’mdnn, mit Sumter unb ‘Illnludm .nnindilt in sine Sleilonmliuu unb
l-mm an bun (Eeiioiicni‘fraubijie bencben, bann'iei er in bi: 913mean
3‘93 $131011)th aurficfgegnnqen unb Imbe bur-t gmiridyliqt. (£1: unb ft‘lll?
Ut‘llhen 91111101112: batten {cine thnnng bnbon. bnf; Eifiauf khan bci
lemon 91n1nnft in Earth: einem Rtiminulbeamten our:
urinllen mm: mm beubnrbtct mums. ‘1113 2: am ndchltm Inge 3n-

lnnnnen mit mam mit ben bciben qelrerten Rofiem 13m flhtnthnf
Uglomfira'es ctreten 1001112, mntben lie feitgenonnnen unb 26 muxbr

391‘ {Ulalngrifein (Egemplnt beg ,Eolhazenbrebier‘ bornefimben.
figment) Ewan! in bieier 211312113 gellénbig Ivar, beltritt Saul“: ent-
l-‘llu‘beu icbc Sfbiilb.

_ ,

$111 bem 91nrlagefafi, 1321 hem 61111121: aUenr nnqeltaqt 111,
Funbelt e3 (id; um one Don be: Bozibonec altardiiftiimen @ruppe
lIt’muégrgebene

,,31:tcruatlonatc mebcflcuuc‘ocrbnd)“,
In hem bet .9ch qegm hie llnterbrfider' geldiiirt unb bi: ,iogmlg
31911011111021" bothereitct merbzn 1011. 91m 25. 591312111132: 101111.139:
(Emmet cine Siauéfudiung ftatt, bei batuein Ggemvlnt b19123
Jieborbun‘heé, fewer: elf an? befien Ziertrcibunn begnqlnfie {leftoqmvlmrtc
E‘lllli’meibcn nub neun Uinirhléinc mit non bot .annb beé @auter g2.
‘btiebvnen lereffen burgefuubm zuurbcn. —- 91nd) in biefem 3511112
Mum Giants: bie Sliterfdmft. -— 99:1: 111% Benge betnonnncne

11mminnlronnnifiar flu n he beltfitigte Deaiiglid) beihet ‘llnflagcififle
13H anemcineu bué’. bereité’» nefnqte. 3n . eincm gang Uerbargen
llrgcnben Q‘obcnberidflng Men 1232 Granulnre 131:6 Gulbntenbrcvicra

f‘i cine: Rilte burgehmben Innrbcn.—-—1‘eniglirh befi ,{Intcmatipnnlen
flebcllenlieberbnchcé" 119111: Wemtémnualt Sm. Em [Dirt bard) $1:-

”men beg minimaltonnnifiars mince felt. buff; in Bonbo n ein Um:-

l‘Hem-nb 311% CS) 2 n t f (1) e n aulmmnengclctter ., R o m :11 out [111 ch c r

“l t b e i t e 12 b i 1 b u n g 6 n 2 re in
“

bet £91.11." firnncrt nub [sine
x-robannnbn burgunélueilc nod) Qentfdflanb (retreibt. ——- {moment} he:

”lnvubcn merlefung bt‘t infriminierten 81211111 nné hem ,flicberbndi'
““b bcm ,Solbutcnbrwier" luurbe Die Deffentlidirut aus-

13916110112".
$21: 11 rteifgfbrnch erfolgtc erft um 9 HI): 1:162an. Gamer

:“ll‘cbe 3n chum 3am: (Bcfaimnw, Ecbauf an brat {Uloznaten
'lfin gnié, unter Qtiircdgnnnq Unn-givei ‘modjen Hitterfudnmgfix

'nlt berurteilt. Qtllfzcrbmt tuurbe bie Ginaicfiung one: GIEIHDIGL‘“
“3 beiben Grfiriften betffigt. Photo: Theo l—leimann

«

”fiwmjs

schrift “An unsere Briider in der Kaserne"

per Post an Soldaten einer Berliner Garnison

geschickt worden. In anderen Garnisons—
stéidten war sie von Zivilisten verteilt, auf

Fensterbéinken oder Kasemengiingen abge-
legt, in einigen Fallen sogar durch die Fen—
ster der Mannschaftsstuben geworfen wor-

den. Als Absender gab das Flugblatt die

“Freiheit” an, jene seit 1879 in London er~

scheinende, yon Johann Most herausgege-
bene Zeitschrift. . .”

1

Das‘ neuaufgelegte Buch enthiilt auch Mosts
'Artikel und ist fiir 8,80DM zu haben!

1) Vgl. Ulrich Linse: OrganisienerAnarchismus
im Deulschen Kaiserreich von 1871,Berlin 1969,
S.164.

2) Sie ers'chien unter dem Titel “Antimilitaris-
mus” zwisehen 1905 und 1906. Anfang 1907
wurde ihr Redakteur Rudolf Oeslreich (in dcr

Weimarer Zeit Mitbegriinder der FKAD - Fodc-

ration kommunistischer Anarchisten Deut-

schlands) wegen zweier Artikcl fiber den Haupl-
mann von Kopenick zu sechs Wochen Gefiingnis
verurteill. Er hatte geschrieben, beim Militiir

werde in den vielfach so ideellen jungen Miln-

nem der Mensch gemordel und nur ein willenlo-

ses Tier bleibe fibrig - bereit, auf Kommando

seine Menschenbrfider riicksichtslos nicdcrzu-

schlagen. (“Menschenmord”, in Antimililaris-

mus, 2.]g., Okt. 1906).
3) Brief des preuBischen Kriegsministers von

Einem, v. 16.2.1907, zit. n. Reinhard Holm:

Sozialismus und Heer, Bd.3, Bad l-larzburg 1969

4) Nettlau gibt als Druckort Holland an, wiihrend

ein handschriftlicher Zusatz auf einem im IISG

Amsterdam erhaltenen Exemplar London als

Druckon nenm. Siegfried Nachl (pseud. Arnold

Roller) wurde 1878 in Wien geboren, von Bcruf

Elektrotechniker, seit 1896 aktiv in der interna-

tionalen Anarchistenszene (Berlin, Paris, Am-

sterdam, Ziirich, Cslerreich, Italien, England;
meist endelen seine Aufenthalle unl‘reiwillig mit

Ausweisungen; ab 19101ebte er in Italicn.



Dittmar Dahlmann

Land und Freiheit ~

Machnovscina und Zapatismo
als Beispieie agrarrevolutio-

néirer Bewegungen.
Stuttgart 1986. Franz Steiner Verlag
Wiesbaden GmbH, Bd.35 Studien
zur modernen Geschichte. 296 S.

Ein Vergleich beider agrarrevolutionérer Bewe~

gungen erscheint angesichts zahlreicher Zinn-
Iichkeiten trotz réumlicher Distanz und unter-

schiedlichen politischen und sozio-fikonomi-

schen Entwicklungs bedingungen fiberféillig.
Beide Bewegungen entwickelten fihnliche Stra—

tegien, gingen Bfindnisse ein, nahmen anarchi—

stische Theoriekonzepte auf, praktizierten den

Gueriliakrieg und wurden gepragt durch einen

jeweils herausragenden charisma-tischen An-

ffihrer. Beide entstanden in agrarischen Gebie-

ten, an der Peripherie von Staaten mit Zentralre-

gierungen, und beide blieben auf diese Gebiete

beschrankt. Ihre Tréiger waren Bauern, so (138

sich ihre Revolutionsvorstellungen nicht an

Klassenkampfkonzepten orientierten. Weder

die Machnoviscina und noch weniger derZapa-
tismo kfinnen jedoch vorbehaitlos der Ge-

schichte des Anarchismus zugeschlagen wer-

den; dazu blieben zu vieie ffir den Anarchismus

konstitutive Elemente uneingelfist. Beispiels—
weise setzten sich die antiautoritaren und egali-
taren Vorstellungen nicht durch; hinzu kommt

die Abhangigkeit beider Bewegungen (und von

Bauern-revoiten allgemein) von einem charis-

matisehen Anffihrer und vor allem das Primat

der militarischen lnstanzen fiber die politischen
und sozialen.

Die Arbeit diskutiert die Unterschiede

und Ubereinstimmungen besonders an der

Frage der Bedeutung von Entstehung und Funk-

tion der Bfindnisse ffir Aufstieg und Niedergang
der Bewegungen. Es werden deren gesell-

schaftspolitische Zielvorstellungen heraus-ge-
arbeitet und daraufhin fiberprfift, ob sich diese

unter dem Praxisdruck verandern, ob sie schei-

tern oder sich durchsetzen lassen. Neben den

lokalen und regionalen Wertvorstellungen, die

ffiderative und auf SelbstvenNaltung oder Ge-

nossenschaften hinzielende Orga-nisationsmo-
deile beinhalten, wurden in unterschiedlicher

Intensitat anarchistische Vorsteilungen aufge-
nommen.

Zwar greift Dahlmann bei seiner Analyse des

Anarchismus auf die umstrittenen Theorieent-
wfirfe Lfisches und Hobsbawns zurfick, kann

jedoch deutlich machen, dais deren Verst‘a‘ndnis
vder Tragerschaft anarchistischer Ideen als
"rfickwéirts gewandt" oder "millenaristisch"

‘ sich nicht - wie eigentlich zu erwarten gewesen
we're - auf die beiden behandelten Bewegungen
beziehen lam. Die These Ldsches, wonach
Anarchismus als Reaktion depravierter Schich-
ten auf das Aufkommen des Kapitalismus ent-

stehe, wird durch diese beiden Bauernbewe-
gungen nicht bestéitigt. Anarchismus als gesell-
schafts~verandernde Theorie wird vielmehr
deshalb in diesen Bewegungen mehr oder wen-

iger wichtig, weil seine Prinzipien - wie Dezen-

tralisation, Selbstverwaitung, Ablehnung staat-

licher lnstitutionen, MiBachtung von Gesetzen

etc. - den momentanen Bedfirfnissen der agrar-

revoiutionéiren Bewegungen ent-sprechen. Ein

weiterer Grund dfirfte darin liegen, dais der

Anarchismus seine "revolutionaren Subjekte"
sehr vage mit "allen Unterdrfickten" umschreibt

find so einer Rezeption seitens einer Bauern-

bewegung keine theoretischen Hindernisse in

den Weg legt. Falsch w'are es jedoch, daraus

abzuleiten, daB die breite Masse der Bauern

sich bewufSt ais Anarchisten identifiziert hatte.

oder daré die Bewegungen als ganze anarchi—

stisch gewesen wa'ren und daher als ffir den

Anarchismus typisch angesehen werden kfin-

nen. Lfisches und Hobsbawns Analysen treffen

ailenfalis ffir den BewuBtseinszustand dieser

Bauern zu, was jedoch keinen SchluB auf die

poiitische Theorie des Anarchismus zulaiSt.
Denn die anarchistische Forderung, mittraditlo-

nellen Werten zu brechen, und ihr Verweis afif
neu zu schaffende Verhaltens- und Lebenswel-

sen verhindern gerade die Identifikation der
hreiten Bauernmassen und erklaren gleichzel-

tig. warum es vor allem die intellektuelien Fiih-

rungsgruppen waren, die nach anarchistischen
Prinzipien zu handeln versuchten oder solche in

ihre Programmatik einflieBen lieEen.

Aus der Analyse eines Abwehrkampfes gage”

die Zerstfirung bisheriger Existenzgrundlagen
kann ebenfalls nicht zwingend auf “rficksta'n-

dige Wertvor-stellungen” geschlossen werden.

wenn gleichzeitig Ffihrungsgruppen Zielvor-

steliungen entwickeln, die fiber das Bestehende
hinaus-weisen. Eine Ffihrungs-gruppe und mlt

ihr den Anarchismus allgemein wegen seiner

Verbindung mit der Bauernbewegung als “rfick-

standig'.‘ zu be zeichnen, halte ich ffir unzulas-
sig. Was auf diese Weise bei Dahlmanns Arbelt

nebenbei deutlich wird, ist das Desiderat einer

zu—reichenden sozialgeschichtlichen Theorie

des Anarchismus.

DaB trotz des Bezugs auf politische Theorien

die lokalen Bedingungen und ihre einseitige
Ausrichtung aufden agrarischen Bereich ffir dle

Bewegungen préigender waren und blieben,

verdeutlicht ihre Sta‘rke und Schwéche zugleich.
Selbst da, we sie sich mit dem industriellen

Sektor be schéiftigten, geschah dies vornehfn‘
iich aus einem interesse an der Umstruktune-

rung der Produktion ffir die Bedfirfnisse I195

agrarischen Bereichs. Verschaffte diese Rfick‘

bindung den Bewegungen lokale Besta'tigungl

so behinderte sie gleichzeitig ihre Ausdehnung

auf die Arbeiterschaft oder die Stédte. Deshalb

ist die Untersuchung der Bfindnisse ein intereS‘

santer Ansatzpunkt, um fiber die Chancen Und

Versaumnisse der beiden Bewegungen AUf'

scthB zu geben und ihr Scheitern besser 2“

erkléiren, als dies bislang durch den Verweis 69f
fehiende politische Weitsicht oder ungenu'

gende militarische Mittel geschehen ist.

Wolfgang Haug
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Das Sterben der Phantome

Verbrechen und Dfientlichkeit

von Klaus Bittermann

Edition Tiamat

Berlin 1988, 20.-DM

Hochstapler,Umstfirzler,Verbrecher-millionen-
schwere Gauner, machtige und ohnma’chtige

Phantome, oder respektlose Abenteurer geben
sich in diesem Buch ein amiisantes Stelldichein.

Ein unaufhaltsamer Aufstieg und ein tiefer Fall

vereint sie bis auf einen im Totenreich. Db Lace-

naire oder Arthur Cravan, Serge Alexandre, Ge-

rard Lebovici oder Albert Spaggiari im Leben

Sl/mpathien flireinander empfunden hatten,

mochte ich stark bezweifeln. Sie hatten sich mit

Sicherheitaufs Messerbekampft. lhre gegensei—
tige Hilfe hatte sich darin erschfipft den Anderen

auf schnellstem Weg kaltzustellen oder ins Jen~

seits zu befordern.

Und doch ko'nnen sie sich als auBergewdhn-
liche Randfiguren die Hande reichen. Verblfif—

fend wie Spaggiari sich als Rechtsradikaler ent-

puppt und der gro'lSte franzfisische Filmmagnat
(Lebovici) als Situationist und Linksradikaler. Db

diesseits oder jenseits der Grenze zur Legalitéit
sind sie in der foentlichkeit schon zu Lebzeiten

zu menschlichen Mythen geworden. Sie erdfinen

uns einen Einblick in die Besonderheiten der

Subkulturen, deren gesellschaftliche Bedeutung
herkfimmlich entweder in monstrdsen Uberstei—

gerungen oder in den schmutzigen Niederungen
des gesellschaftlichen Spektakels angesiedelt
Werden.

Nichtsoindenffinfspannend geschriebenen
AUfsa‘tzen von Klaus Bittermann, der versucht

hinter die Kulissen zublicken und dabei Men-

SChen entdeckt, die trotz “groBer Gangstereien,
politischen Korruptionsaffairen" und grandioser
Kriminalfa'lle im “undurchdringlichen Gestrfipp"
SEIbstherrlicher Machtverha'ltnisse héingen ge-

blieben sind.

Bittermann zerrt die lrritationen hervor, die

3“ l9dem MythOS kleben, arbeitet an den Unter—
SChieden in den Reaktionen der Offentlichkeit,
die in Frankreich "anders als in Deutschland-
V0rstellbar, oftmals von Sympathie und Bewun-

derung gepragt ist."
.

~

Er untersucht die gesellschaftliche Entwmk-

'Ung und die politische Situation, die psychische
Befindlichkeit und die Suche nach einer Lebens—

Weise,die dieverlogene Harmonie derHerrschen—

d_en als Schwindel auffliegen lalst. Allesamt ent-

Zlehen sie sich der Herrschaft staatlicher Regle-
nMentierung und werden so zu AulSenseitern der

eschichte.
BEim Lesen entstehen durchaus Sympathien

~

Wenn auch nurfijrwenige Momente - in denen
man den sanften Schrecken der Sympathie fiir

E?" AUBenseiter, den Gesetzlosen, fiir die Bruta-

I'tatr die Verschlagenheit, das ganz und gar An—

ersartige auskostet. Doch die Zerstorung, die

Rebellion derGefijhle,die politische Haltungfolgt
{imam FuBe - Bittermann demontiertdie Identi-

dl atmn, la besser, er stelltdie moglichen Verbin-

Pngslinien her: "Der Mord als Version der von

E'nem Kleinbiirger zu Ende gedachten Aufkla-
Ung, Der Abenteurer als moderner Fliichtling.

re’ Hoghstapler als Verursacher einer Regie—
Ungskrlse. Der Ganove als Ehrenmann,derSpie-

i‘i‘raiiés'Krimineller und der Kapitalist als Linksra-
r.

Herby Sachs

Bolo'Bolo

P-m- .

erweiterte und verbesserte Auflage
Paranoia City Verlag Ziirich 1986

Wir leben in einem zeitalter kalten lichts, gefes-
selt von dicht vernetzten energien, die unsere

lebenszeit rauben, unsere seelen zu maschinen-
takt zerhacken, unser bewuBtsein mit schein—
welten betéiuben, abgeschnitten vorn lebens-

wissen, dabei begraben in sedimenten abge-
storbener wissenschaft und gefangen in einem
simulationsnetz der tauschungen.

Seit der jungsteinzeit haben wir den fal-

schen weg eingeschlagen. Die geschichte des

bewuBtseins‘ ist das ausbreiten der immer

machtiger werdenden weltarbeitsmaschine, die

heute konkurrenzlos herrscht. Nur wenn der

mensch das netz der weltmaschine zerschnei-

det und zu gesunden lebenseinheiten zuriick-

kehrt, kann er den zusammenbruch abwenden.

Das ist der grundgedanke von bdlo'bolo.

“Sie sammelten uns auf den StralSen ein und

sperrten uns in diese schmutzigen la'rmigen
Schuppen, wo uns Maschinen einen neuen

Arbeitstakt diktieren." .

‘Planetare Arbeitsmaschine’ nennt p.m. den

heutigen zustand; Lewis Mumford hat das in

“Mythos der Maschine" ausgefijhrt.
Die maschine friBt sich wie ein krebsge-

schwflr fiber die erde, macht jede bewegung
sich dienstbar, lenkt jeden widerstand in profit
um. Sie hat auf der ganzen welt die natiirlichen

lebenszusammenhange zerstdrt und ganze vdl-

ker in den prozel3 der planetaren arbeitsteilung
geworfen: weltweite menschenselektion nach 3

stufen von arbeitsqualita't.
"Wir liben die Macht der Maschine gegen-

einander aus: das ist wahre Demokratie."

Die weltbewohner haben einen deal mit der

maschine geschloseen: lebenszeit gegen gfiter.
Wenn giiter an prestige verlieren, lernt die ma—

schine schnell, andere deals anzubieten.

"Die Aufgabe der Reform-Realpolitiker be-

steht darin, Widersta'nde zu erkennen, sie zu

formulieren, sie in die ’Maschinensprache' zu

iibersetzen, sich an die Spitze von rebellischen

Bewegungen zu stellen und sie in 'konstruktive’
Beitr'age zur Weiterentwicklung der Maschine

umzusetzen."
..

.

Auch die GRUNEN fallen darunter: es gibt
keine fundamentalpolitik. Selbst die radikalen
forderungen werden zu vorschlégen, die Ma-

schine funktionstiichtiger zu machen, dre kon-

trolle zu verfeinern.
.

Gegen Buckminister Fuller etwa, der the ret-

tung der maschine von der maschine enNartet.

die, sich immer enger vernetzend, irnmer mehr
und raffiniertere giiter fiir immer weniger arbelt

anbieten konne.
. __

Die schattenwirklichkeit der zertgesange,
trauma, bewulStseinsablagerungen, die unhor—
baren frequenzen des bewuBtseins kann die

maschine nichtzerstoren, sie kann uns nur In der
hoffnung halten, wir seien ihrer noch méchtig,

so dalS wir nicht weiter auf ihnen bestehn und

S1

sie langsam verblassen. Doch:

"Was die Maschine zerstdrt hat, hinterlaBt

Spuren in ihr."

Davon stellt sie eine traumindustrie her, die

uns beta’ubt; das 'Spektakel', das Debord, Vanei-

gem u.a. beschrieben haben.

Zuletzt erprefst uns die maschine mit ihrer

selbstzerstijrung und damit dem tod von uns al-

len.

Beim kampf gegen die maschine, durch

sabotage, zeitdiebstahl, fehlplanung usw. bleibt
uns nur, immer neue gegengeflechte zu kniipfen.
p.m. nennt das Dysko.

’

'

Die Stadtguerilla, radikale antwort an die

maschine, ist nur eine schwache gegenma-
schine, die zwar schaden anrichtet, aber in der

logik der maschine bleibt. Unsere einzige chan-
ce ist: eine diffuse guerilla, die nicht versucht,
ein zentrum zu treffen, sondern fiberall angreift,
deren kommunikation der maschine weitgehend
verborgen bleibt. deren dasein schlechthin sie
bedroht und auf die dauer schwacht.

Jedes einzelne ibu (lebewesen) kann hier
und jetzt gegen die maschine kampfen. Aber
wenn sie die Dyskos nicht zu Trikos und weiter

verbu‘nden, die auf mehreren ebenen gleichzei-
tig angreifen, niitzt dieser kampf nichts. “Global
denken - lokal handeln” istzu wenig.

Bolo’bolo versucht, ein planetares projekt,
das die maschine zerfriBt und in kurzer zeit er-

setzt, in grundziigen zu skizzieren.
Ein Bolo ist eine gemeinschaft von etwa 500

ibus, die sich selbstversorgt. Jedes ibu hat eine
kiste mit persfinlichen dingen, die unantastbar

ist, sonst gehdrt alles allen gemeinsam. Jedes

bolo organisiert sich nach seinen fahigkeiten
und mdglichkeiten. Der kreislauf von geld und

zins ist abgeschafft,. ebenso die planetaren

kommunikationsnetze;
ln Callenbachs "Dkotopia" zirkuliert immer

noch geld, produkte werden an arbeitszeit ge-
messen -

anonyme kontrolle. p.m.'s Idsung ist in

diesem punkt die radikalste aller anarchisti-
schen utopien der letzten jahre. Werte werden

nebensachlich, der kampf um sie nutzlos.
”Wir sind ohnehin nur gaste auf diesem pla-

neten". Hierwird das 10. gebot, verfa‘lscht iiber~

liefert, rein verwirklicht: 'Du sollst kein Haus

begehren auf dieser Erde'.

Die einzelnen bolos bauen, jedes nach sei-
nem bedarf, vertragliche beziehungen mit ande-
ren auf; auBer ihnen gibt es keine kontrollen
zwischen den einheiten. Bolo’bolo geht noch
weiter als utopien von Raten regierter gesell-
schaften.

Die bolos iibemehmen aus der maschinen-
zeit was niitzlich ist: ein reduziertes telefonnetz,
elektronische speicher und bestimmte maschi-
nen. Die grundlagen des lebens sind landwirt—
schaft und handwerk.

Durch die lebensweise, die menschen nicht
kiinstlich auseinander reil3t und wieder zusam-

men spannt sinkt der energieverbrauch. Das
heiBt nicht, dais fehler von Maos Kulturrevolu—
tion wiederholt werden: "Ein sorgfaltig geplan-
tes und mit allen Umweltschutzschikanen verse-

henes mittelgroBes Stahlwerk (macht) die Natur

weniger kaputt als ein Schmelzofen in jedem
Hinterhof."

Uber rechtsprechung istwenig gesagt, wohl
iiber die regeln des straits, Yaka genannt: es sind
enNeiterte duellregeln, fiir einen kampf auch bis
zum tod eines gegners, aber auf abgegrenztem
platz und bei gleicher chance fiir beide; und die

.parteien kommen ftir die kampfkosten auf.
Dreimal bisher hat sich eine weltzivilisation

ausgefaltet, zwei mal zog die welt sich in einen
winter zuriick, ein zeitalter des da'mmers und der
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»...mitten ins Herz unserer

Gegenwarth

lngvar Ambjmnsen

WEISSE NIGGER / Roman

Ein sinnlicher und radikaler Roman

tiber das Leben dreier Aussteiger.
Ohne Sentimentalitét schiidert der

Autor die Szene der Havarierten

und Outsider jeder Couleur.

Gebunden. 370 Seiten, 36: DM

Léo Malet

DAS LEBEN IST ZUM KOTZEN

Schwarze Trilogie 1. Ein Krimi aus

dem Pariser Anarchistenmilieu.

Broschur, 144 Seiten, 18.- DM

Adrien Turel

BILANZ EINES ERFOLGLOSEN

LEBENS / AUTOBIOGRAPHIE

Eine Kraftzentrale der Zukunft.

Die Lebenserinnerungen eines

Querdenkers und Zeitzeugen.
Gebunden. Ca. 280 8., 03.36: DM

Michael Bakunin

DIE REAKTION IN

D E U T S C H L A N D

Kleine Biicherei Band 1. 10.- DM

Herbert Nagel
CARLOS SUPERMAUS

Essay zur RAF und Staatsgewalt.
KIeine BUcherei Band 15. 10.— DM

DER TORPEDOKIXFER
Hommage a Franz Jung. Essays,
Interviews, Lebenszeugnisse und

Fotografien. Broschur, 29.80 DM

DIE AKTION. Zeitschrift fiir

Politik, Literatur, Kunst Nr.47 /49
»Ein romantischer Rowdy.« Hin-
weise auf Leben und Werk des

Anarchisten Senna Hoy von Wal-

ter Fahnders; nebst Texten Hoys
und Briefen Else Lasker-Schiilers.

Dreifachheft. 56 Seiten, 6: DM

Nautilus
Hassestr.22 — 2050 Hamburg 80

gs-bz-x-rlzbt-tnfii
'

ruhe, drei mal wurde aites wissen wieder ent-

deckt, die fahrtberichte frtiherer zeiten wiesen
den neuen weltfahrern den weg. Bolo'bolo ist
die utopie eines weltwinters, in dem die

menschheit, in die wurzein zuriickgezogen, neu

zu kra'ften kommt, das Ieben auf dem planeten
ruhe finden kann. Eine zeit auISerer dunkeiheit
und inneren lichts, der unseren abgewandt.

ABA/he]

Marxta eta Borroka

Widerstand und

. Repressmn
Video in Farbe, 60 min, vhs/u—matic,
1987/88, Medienwerkstatt Freiburg/

EKIN u.a.

Marxta eta Borroka im Baskenland ist ein ein-

drucksvoiies filmisches Dokument eines Kam-

pfes um Autonomie und' Identittit eines unter-

driickten europaischen Voikes.

Die Geschichte und der AIItag von Euskadi

(Baskenland) das mehrmals innerhalb von 1013

Jahren von fremden Vtilkern erobert wurde und

noch heute mit brachialischer Gewalt im spani-
schen Zentralismus gefangen gehalten wird,
erscheint in diesem Film in seiner empb’renden
Wahrheit.

Leider muB sich der/die Zuschauer/in ein-

gangs derDarsteIlung einerkurzen,in derVieIfalt

der Aussagen eher vervvirrenden als verstandli-

chen Geschichtsbelehrung durch die Autorinnen

unterziehen, ehe er/sie zu dem tragischen Ge-

schehen von Veriorenheit und Rebellion, der

beiden Grundstimmungen des baskischen Exi-

stentialismus vordringt. Die authentische Dar-

steIIung des Kampfes der Basken um ihre Kultur,
ihre Sprache, ihre Folklore, kurz um ihre Freiheit

und Identitat hatte nicht dieser geschichtspa'da-
gogischen Belehrung bedurft, um den Wider-

stand und die Repression theoretisch und poli-
tisoh einordnen zu kennen.

Dem/derInteressenten/inseiiedoch empfoh—
Ien, sich_ mit Hilfe des Buches von Joseph Lang.
Das baskische Labyrinth, ISP-Verlag oder an-

hand eines zusammenfassenden Beitrags, 2.8.
in: Mythen des Spanischen Bijrgerkriegs, Trotz-

dem-Verlag, begleitend zu diesem Film fiber die
Geschichte des baskischen Voikes sachkundig
zu machen - er/sie kann dann diesen qualenden
Filmpart besser verstehen und einordnen.

Der/die Zuschauer/in braucht n'aimlich sei—
nen/ihren ganzen Verstand, um nicht beim An-
blick der Poiizeiaktionen im Baskenland des
spanischen Nachfaschismus wiitend und hilflos
auf den Monitor einzuschlagen, der die Biider

tibersendet, die stellvertretend fiir die tatsachli-

che Gewaitim baskischenAlltagstehen.Da greift
die Guardia Civil baskische Kulturfeste milita-

risch gewappnet an. Lost einen Trauerzug auf

und beschlagnahmt den Sarg, aus Sorge um eine

Solidarisierung der Trauernden mit dem toten

baskischen Widerstandskampfer, der im fran—

zbsischen Teiides Baskenlandes durch ein spa-

nisches Killerkommando ermordet wurde, da

werden streikende Arbeiter mit Panzerfahrzeu-

gen angegriffen, da wird ein Demonstrantgegen
das AKW Lemoniz erschossen, Hausbesetzer

verhaftet und Gefangene gefoltert. Der Film zeigt

Dokumente, wie wir sie aus dem "Europa der

Handler" aus fast aIIen fremdbeherrschten Re-

gionen von Irland bis Korsika kennen. Eiskalt

iiberkommt es einen bei den Aussagen eines

iibergeiaufenen FOIterers, der fiber die grauen-

haften Taten der Guardia Civil berichtet, an de-

nen er zum TeiI mitgewirkt’hat.
Diese Folterungen an baskischen Wider-

standskampfern haben einelangeTradition.Fran-
cos Ha‘scherverfolgten ab 1937 baskische Fliicht-

Iinge bis nach Frankreich,foltertensie,erprei§ten
aus ihnen Gestandnisse fiir Anschiage, die auf

das KontofranquistischerVerbrechergingenAb
1968wehrtesicheinTeiIdesorganisierten baski—

schenWiderstands militantgegen dieses brutale
Vorgehen der Guardia Civil. Die ETA setzte ihre

"Aktion-Repressions—Aktions"-SpiraIe in Gang-

Txema Montero, einer der heutigen politzischerj
Reprisentanten der baskischen Partei Heffl
Batasuna macht in einem Interview mit den Fil-

memacherlnnen deutlich,da13 der Ursprung und
die Verantwortungfiirdie AktionenderBaskenin

dieser Spirale aIIein beim spanischen Repres-

sionsapparat Iiegt und weist dies an bekannten

Beispieien nach.

Es tut gut, angesichts der Ausrottung 0d?”
Vergriinung der grundsatzlichen Oppositionu1
den europaischen Metropolen von den polltl'
schenWiderstandsbewegungenderPeripherien
zu erfahren, was das hier zuweilen vergessende
klassenkampferische Moment in der Auseinan—
dersetzung gegen AKW's, Raketen, ArbeitsIOSIg'

keit,SpekuItantentum u.a.ist,namlich derWider-
stand gegen die Degradierung groBer Teile def

Bevijlkerung zu einer europaischen industrielien

Reservearmee, zu Ieben in Armut und unter 39‘

satzem.

MAHXTA eta BORROKA ist ein Fim, der auch

fiir den/dieienigen sehenswert ist, die giauben
man/frau kdnneamBaskeniandvorbeiden Kampf
um Identitéit und Freiheit und deren Zersttirung

durch den Staat studieren.
.

Hanna Nehrlng

#4“.

Neuerscheinnng:

Thomas Kleinspehn/Gotlfried Mcrgncr:

Mythen des Spanienkriegs
Beitrége eines Symposiums der Universitfit Oldenburg
ca. 200 8., illustriert mit den Plakaten aus dem spam-

schen Bfirgerlu-ieg; 20.-DM

Grafenau, Februar 1989

ISBN: 3-922209-24-6

Enthalten sind Beitrfigc von u.a. Patrick von zur Muhlcm
Wolfgang Hang, Fu'ederikc Kamann, Kan‘n Busc‘me’Fr‘
Rudolf the long. Walter chekcr, ch'bcn Baumaflnv Rem-

hold Gbrling. Michael Rohrwasser, Carlos OssoriDv Hans—

Peter Schmidlke, Walter MoBmann.

Behandclt werden Mythen dcr Miliwn, Inicrbrigaden'
des

Anarcbosyndikaljsmus. Die Sondcrmllc dcs BaSkenlmdcs
und Kataloniens his heute; die Rollc dcr qucn im Emile“

kxieg etc.
M
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lm Gemelnschaftoprolekt
der Buchlfiden:

Rote StraBe, Gottingen
Schwarze Risse, Berlin

sind erschienenlerscheinen:

Materialien fiir elnen

neuen Antl-lmperlalismus1
- Mittelamerika-Nord-Mexiko-USA
-

Migration lkriegsfbrmige Mobi—

lisierung lVertreibung l Low

Intensity Warfare ltransnation.

Klassenauseinandersetzungen
~ Okonomle des Widerstands

(April 88) 9 .-

MATERIALIEN

FUR EINEN NEUEN

ANTIIMPERIALISMUS

NR. 2

DAS ENDE DER

ENTWICKLUNG

BRASILIEN —

~

Brasilien
‘

Migration / Hunger / Bevélke—

rungspolitik /Vernichtung
-

die meuen“ Klassenkémpfe in

Brasilien lStreiks / Plunde-

rUngen / Landbesetzung
Copycats / Blockierung des

Entwicklungsmodells
(Juni 88) 12.-

Leben als Sabotage
D. Hartmann
Zur Krise der technologischen
GGWalt. mit aktuellem Vorwort

Reprint,Juni 88, DM 13.—

\

Bestellungen‘ an:

BUChladen Schwarze Risse

Gneisenaus‘tr.‘ 2, Tel. 6928779

GfUppen u. Einzelbestellungen
Itte Vorauszahlung:

P°stoirokonto 2908 91 . 103
M.

&< Verlag

Photo:
Herby
Sachs

KurzeleleEnanzeigen A

lsolche pro Zeile: 2.-DM}

Broschiire zu "Die FAP - politische Partei oder

kriminelle Vereinigung? Die Entwicklung der FAP

in NRW am Beispiel Duisburg erschienen.
Bestel/adresse: Neofaschismus-Kommissian o'er

VVN-BdA Duisburg, Zum Lit/r I 75, 4700 Duisburg
7

Trotz massiven Drohungen‘ seitens
neofaschistischer Gruppen und Skinheads und
trotz pliitzlicher Auflagen und Polizeischikanen
seitens der Behdrden fand in WeiBenhurg im

Jugendzentrum eine antitaschistische Woche
statt. Wen die En‘ahrungen mit der Allianz

zwischenStaatundNeofaschisteninteressieren,
sowie Perspektiven fijr eine lokale Weiterarbeit
wende sich an: Antifa Plenum, c/o Markus Bauer,
Dinkelsbiihler Str.b‘, 8832 WeiBenburg.

lnternationale Solidaritét: El Salvador-Plakat 5.-

DM und ElSalvador-Postkarten,4-Farbdruck,von
Radio Farabundo Marti herausgegeben 15.-DM.

Beste/ladresse: El Salvador Kamitee, Daiserstr.

9, 8000 Milnchen-m.

Tiempo de_Victoria heilSt die neuste

VideoproduktionvonSistemaRadioVenceremos,
die im Oktober 1988 entstand. 68 min lang, VHS.

Bezug: Radio Venceremas, Scharnhorststrfi, 5000

Kfiln—EU.

Videofilm"lntilada-Roadto Freedom";produziert
von der Musik- und Theatergruppe In A'd Rifaki.

20min, VHS, Solidaritats-Kaufpreis: 100,-DM.

Beste/Iadresse: In A’d Hifaki, Nauynstr.57, 7000

Berlin-36.

Ganz schdn Miihsam. Theaterstiick mit Musik

und Texten von Erich Miihsam von der Gruppe

3Plus. Wer Auftrittsmoglichkeiten organisieren
kann, wende sich an Ulrich Penquitr, Augustin-
Vl/ibbelr53tr.39, 4650 Ge/senkirchen, Tel. 0209-

39769.

Doku zu den MiinchnerAktionen gegen lWF und

Welthank erschienen. Versuch einer

Einscha'tzung.36 S., A—4,3.-DM, ab 10 Ex. 2,500M
zzgl. 1,50DM Porto. Bestellungen an: ZEF,
Pariserstr. 7, 8000 Miinchen-BO.

libteilung P”NK

Neuerscheinu'ngen:

The Ex: The Spanish Revolution, ll.-DM

nachgepreBt. Zur Unterstiitzung der

kriminalisiertenRara-Aktivistlnnenunddesimmer
noch eingeknasteten René wurde die Single
“Rara-rap/Contempt" produziert. 3,50DM. Der
Erlfis geht an eine holla'ndische

Gefangenenhilfegruppe.

Chumhawamha: Smash Clause 28/Fightthe Alton

Bill; Benefit—Single, 3,50DM. Inhaltlich geht's der

Gruppe aus Leeds um den Kampf gegen den

neuesten Abtreibungsparagraphen in England
(Alton Bill, mittlen/veile zuriickgezogen, urn ihn

vermutlichzueinemspfiterenZeitpunktverschéirft
wiedereinzubringen) und gegen die Section 28,
die iedes ”iiffentliche Zuschaustellen" von

Homosexualitat verbietet. lm Beiheft sind

ausfiihrliche lnformationen zu heiden

Repressionsgesetzen abgedruckt. Der Erlo's geht
an Gay Switchboard und Women's Reproductive
Rights Campaign.
Beste/ladresse: Unter Schwarzer F/agge
Antimedien (USFA), c/o Umweltzentrum ,

Scharnhorststr.57, 4400MUnsterlGute F/ugb/a'tter

gegen die Kfinstler/nnen, die Kunst an sich und

liber nackte Kaisergibt's dort auch, anfardernIII
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Gerd Arntz 1900—1988

von Peter Walter

Der letzte Klinstler, der dem engeren Kreis

der Gruppe der sogenannten “Rheinischen

Progressiven” angehorte, ist Anfang De-

zember 1988 in Den Haag ge-storben. Wie

sehr fur diesen Menschen Uberzeugung,
kfinstlerisches Arbeiten, politisches Han-

deln und Kontakt zu anderen Menschen eine

Einheit gebildet haben, soll dieser Naghruf—
artikel deutlich machen.

Geboren im Dezember 1900 wurde Gerd

Arntz in Remscheid als einziger Sohn einer

reichen Fabrikantenfamilie. Mit 17 Jahren

wurde er Soldat und muBte in den 'letzten

Monaten des 1 . Weltkriegs hauptséichlich an

der— allerdings im Rheinland halbherzigen -

Bekampfung von “Spartakisten” teilnehmen.

Rfickblickend stellte Amtz einmal fest, daB

die erste Begegnung mit den Arbeiter- und
,

Soldatenrélten, zu deren Ideen er erst spéiter
finden sollte, keinen besonderen Eindruck

auf ihn gemacht hatte.

Nach dem Krieg kam er in die Lehre in

die Fabrik seines Vaters. Einige Arbeitsun-

falle zwangen ihn zu einer Arbeitspause, in

der er beschloB Zeichenlehrer zu werden.

1919 kam er in den Vorbereitungskurs einer

Dfisseldorfer Zeichenlehrerschule. In der

Dusseldorfer Kunstszene bekam er rasch

Kontakt zu den Radikalen und lemte die
literarischen und kiinstlerischen Nachkriegs—
stromungen kennen. Besonderen EinfluB
ijbte auf ihn der Expressionismus aus. Er

wurde'regelmaBigerLesersolcherZeitschrif—
ten wie “Der Sturm”, “Die Aktion” und
“Der Ziegelbrenner”. Ein beliebtes Aus-
drucksmittel der Expressionisten war der

Holzschnitt, weil dieses “primitive” Mittel
durch den Zwang zur Einseitigkeit und

Eindeutigkeit (Schwarz/WeiB) eine beson-
dere Ausdruckskraft ermoglichte. Amtz

tendierte ebenfalls zum Holzschnitt, und er

ist zusammen mit dem Linolschnitt der

spiiteren Jahre sein klinstlerisches Haupt-
ausdrucksmittel geblieben. Amtz’ erste

Holzschnitte entstanden 1920, und in der

Auseinandersetzung mit verschiedenen

Richtungen (Dadaismus/Konstruktivismus:
Der Mensch in Bauwerken u.a.) entwickelte

er seinen unverwechselbaren personlichen-
Stil: Flachiger Wechsel von Schwarz und

WeiB, geometrische Grundforrnen, stilisier-

te Menschen in oft angedeuteten Geb'aiuden

und schlieBlich immer mehrden gesellschaft—
lichen Klassengegensatz herausarbeitend.

Das Jahr 1920 wurde darfiberhinaus

besondes préigend fur den jungen Amtz: 1m

Marz schloB er sich einer Diisseldorfer

Gruppe nichtorganisiener Arbeiterspartakis-
ten an, demonstrierte mit ihnen gegen den

Kapp-Putsch und beschaffte Waffen aus

geraumten Kasemen. Nachdem sich Arntz
ebenfalls 1920 mit Janke] Adler, einem

polnischen Maler und Grafiker, angefreun-
det hatte, kam er durch diesen in ersten

Kontakt mit der Kolner K‘Linstlergruppe
“stupid”, die um Franz W. Seiwert die erste

Generation der spiiter als “Rheinische Pro-

gressive” bekanntgewordenen Kilnstlerver—

einigung darstellte. [Vgl. Seiwert-Grafiken
in SF-Nr.22] In einem Manuskriptbeschrieb
Arntz rljckblickend die ersten Kontakte zu

den Kolnem:

“Es kam zu einem reichen ldeen- und

Grafikaustausch. Die beiden K61ner(das
sind Seiwert und H. Hoerle, Anm. d. A.)
machten neben ihrer Malerei viel Druck-

grafik Beide arbeiteten noch ffir “Die

Aktion”, waren politisch engagiert und
maBen der Grafik eine Rolle zu in der

Verbreitung ihrer Anschauungen fiber
die Gesellschaft und die Notwendigkeit
ihrer Veriinderung. Unsere Meinungen
trafen sich in groBem MaBe und ihr Ein-

fluB auf mich brachte mir eine Starkere

Hinwendung auf die Darstellung der

Umwelt hervor...”

Und noch 1920 gab Arntz die Kunstschule
auf, verbrachte imlfolgenden Jahr 6 Monate
in Karlsruhe und machte von 1922-1924
eine Volontéirsausbildung in einer Hagener
Buchhandlung. In dieserZeit in Hagen laser
sehr viel. Im Friihjahr 1924 kehrte er nach
Diisseldorf zurilck. Amtz dazu:

“Ein neues, nun sehr produktives Leben

begann. Alles, was sich in mir aufgestaut
hatte, konnte ich jetzt in Form umsetzen,
in Holzschnitte Diese Grafik warnicht

mehr so abstrakt-konstruktivistisch,
sondern wurdc nun figiirlich-konstrukti—
vistisch...”

Gleichzeitig begann eineZeitderintensiven

Hinwendung zum Kolner Kreis der “Pro-

gressiven”, nachdem Arntz endlich ein pas-
sendes Atelier in der ehemaligen Wohnung
von Otto Dix gefunden hatte. Zu den K61ner

Progressiven geho'nen neben Amtz der Maler
und Bildhauer Otto Freundlich (1 878- 1 943),
im spiiteren Faschismus als Prototyp des

“entarteten Kiinstlers” gebrandmarkt [und
im KZ ermordet], sowie der Maler und
Grafiker Heinrich Hoerle (1895-1936), die
Malerin und Dada-Kfinstlerin Angelika
Hoerle-Fick (1899-1923), der Maler Stanis-
law Kubicki (1889—1943), der Fotograf
August Sander (1 876-1 964) und als treiben—
de Kraft der Maler, Bildhauer, Typografund
revolutionare Kunsttheoretiker Franz Wil-
helm Seiwert (1894—1933). Besonders enge
Freundschaftsbande bestanden zu Anton

Raederscheidt, Martha Hegemann, Peter
Alma und Raoul Hausmann.

Parallel zu den ersten grolieren Ausstel—

lungen dieser Gruppe 1925 und 1926, da-
runter die erste Amtz-Einzelausstellung in

Kdln in “Der neue Buchladen”, entwickelte

Arntz seinen Stil weiter: Zuerst wandte er

sich den Themen “StraBe” und “Fabrik” zu;

diese Phase hatte in Arntz’ Muppe “Zwolf

Hauser der Zeit” (1927) ihren Holiepunkt
und AbschluB.

Nach 1924 hatten sich die polilisclien
Verhaltnisse in Deutschland veriindert: Die

revolutionare Phase der Jahre nach dem l.
Weltkrieg wurde durch die der kapitalisu—
schen Stabilisierung abgelost - die Aktivitii—

ten der linken Radikalen (Riile—Marxisten.

Syndikalisten und Anarchisten, in dcrcn

Spannungsfeld Arntz politisch seine Heimal

hatte) waren gescheitert. Auch erkannte

Amtz, daB seine immer radikaler werden—

den kunstlerischen Arbeiten nicht den Wider-

hall bei den Massen fanden. den er sich
erhofft hatte und auf den hin seine Arbcn

ausgerichtet gewesen war.

Sein erstes Meisterwerk war der gro'Ble
Holzschnitt, den Amtz in dieser Zeit her—

stellte, das Werk “Blirgerkrieg” von 1928.

In diesem Bild (das er spiiter als AbschluB

seiner Dusseldorfer Zeit bezeichnet hm, hm
erdie Ereignisse zwischen 1918 und 1925!“
Deutschland zusammengefaBt: Reakuon

(Staat, Kirche, Untemehmer, sexuelle Un-
terdrijckung der Frau, Arrnee etc.) gegen die

Arbeiterschaft, die sich teilweise in einem

Fabrikgebéiude bewaffnet verschanzt hat -

teilweise abet auch untfitig - von bestellten

Demagogen beruhigt — abseits steht.

1929 brachte fur Arntz eine emeutc
Veranderung: er zog endgiiltig nach W16“

um und wurde dort grafischer Leiter des

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums.

Dieses Museum (das nichts gemein hatte

mit fiblichen Museen) war 1925 von Otto

Neurath gegrfindet worden. Otto Neurath
(1882-1945), Okonom, Philosoph und His-

toriker war 1919 in der Ersten Bayerischen
Raterepublik Sozialisierungsbeauftraglf?r
und Mitglied des Vollzugsrates der Arbel-

ter- und Soldatenréite gewesen, nach seinem

ProzeB (Urteil: 1,5 Jahre Festungshai‘t) aber

nach seiner Heimatstadt Wien zurfickgfi‘
kehrt. 1926 hatte Neuralh aufeiner Reise 1m

Rheinland Amtz kennengelernt und schQ“
mit grafischen Auftragen versehen. M11 C101
Arbeit im Gesellschafts- und Wirtschalts—

museum erschloB sich fiir Amtz ein gifnl
neues Arbeitsfeld. das ihm gleichzeitig CI“?
grijere soziale Wirkung sicherte als es mll

seinen Holzschnitten bis dahin gelungen
war. Uber seine neue Arbeit schrieb Amtz

selbst:

“...Den Kern der Arbcit dcs ncucn

Museums und seinerVerol‘fenllicliungcn

bildete das Aufzeigen slalistischer Tfll‘

sachen ‘okonomischer und gcsellsclmft—
licher Art. Um die abstruktcn KurV‘f”
verschiedencr Grime, die allgemcm
benutzt werdcn, zu vcmrciden und den

lnhalt dem Betraclncr nilhcr zu brings“.
kam Neuralh auf die ldcc. die bildltchc

Darstellung 7.u bcnutzcn, (1,11. nicln clwil

Abbildungen von Mcnschcn, Ticrcn odcr

Maschinen und ihren Produktcn jC “39h

ihrer Massc in verschicdcncn Grime“

vergleichbar zu muchen. sondcm durCh
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ihre Anzahl. So entstanden Statistiken,

geformt aus aneinander gereihten Sym-
bolen oder Zeichen, abzahlbar in ihrer

Vielfalt und Zusammenstellung, dem

Betrachter deutlich machend, fast ohne

Text worum es sich handelt und wie ihre

zahlenmafiigen Verhaltnisse sind...:’
In dem Organ der “gruppe progesswer

kiinstler” (betitelt “a bis 2”), das von Okto—
ber 1929 bis Februar 1933 in 30 Ausgaben in
Koln herausgebracht wurde, fuhrte Amtz 1n

zwei programmatischen Aufsatzen (1930)
theoretisch die Ziele dieser Arbeit in Wien

aus. Das neue Tatigkeitsfeld scheint Amtz

einen neuen Schub an Schaffenskraft gege-

ben zu haben: 1931 nahm er das Holzschnei-

den wieder auf, und es entstanden bis 1938

seine bekanntesten Meisterwerke: Klare

Abrechnungen mit Krieg, Kapitalismus,
Wahlsystem, Reaktion und Faschismus (z.B.
die Holzschnitte “Fabrikbesetzung” von

1931, “Wahldrehscheibe” von 1932, “Das

Dritte Reich” von 1934, “Streik” von 1936

und “Spanien” von 1936 [abgedruckt in SF—

Nr.17]). In Wien besuchten viele Linke

Amtz, so 1930 August Sander, der Freund
aus Koln, und 1931 Erich Miihsam, dem

allerdings Amtz’ Arbeiten stlistisch fremd
blieben.

Er selbst reiste auch viel. Die lingeren
Aufenthalte in Moskau 1931-1934 bedeute-
ten eine Ausweitung der Bildstatistikarbei-

ten, da 1931 auf Wiener Anregung hin das

Moskauer Institut “Isostat” mit gleicher
Zielsetzung entstanden war. Die Arbeiten

dieses Moskauer Instituts kamen hauptsach-
lich der Propaganda flir den Fiinfjahresplan
zugute. In Moskau war es auch, wo sich

Amtz mit Helios Gomez (1905-1956) an-

freundete, einem der bekanntesten spani-
schen politischen Malerund Grafiker. Gomez

hatte sich 1930 von den Anarchisten abge-
wandt und der PC angeschlossen. Spater
jedoch (1937) wurde er aus der Kommuni-

stischen Partei Spaniens ausgeschlossen und

fand zu den Anarchisten zurijck. Der Stil

von Gomez war demjenigen von Amtz ver-

wandt, wenn auch der Spanier zeitlebens

expressiver und pathetischer malte als Amtz.
1934 fibersttirtzten sich die Ereignisse -

der Faschismus warf seine Schatten auch
auf das Leben des Antifaschisten Amtz. Im
Februar erlebte er in Wien den Schutzbund-
aufstand, dessen Scheitem nicht nur die

faschistische“Wiedereingliederung”Gster—
reichs von 1938 vorbereitete und méglich
machte, sondem auch die sofortige Schlie-

Bung des Gesellschafts— und Wirtschafts~

museums in Wien zur Folge hatte. Wenige
Monate danach emigrierte Amtz nach Den

Haag, das zu seiner letzten Heimat wurde

und wo er bis zu seinem Tode auch blieb. In

Holland gelang es ihm, seine Arbeit der

Bildstatistik fortzufiihren, anfangs in Ver-

bindung mit der rfitekommunistischen Grup-
pe, die sich an den Theorien von Gorter und

Pannekoek orientierte. In den 30er Jahren

entfaltete er noch eine rege Reisetatigkeit,
die ihn auch ofter nach Paris ffihrte, wo er

unter anderem die gefliichteten Mitstreiter

der Kélner Progressiven (Otto Freundlich,
Raoul Hausmann und Anton Raederscheidt)
traf.

Wien I934 I934

I940 wurde er grafischer Leiter der

Niederléindischen Stiftung f'LirStatistik; 1943
wurde er zur Deutschen Wehrmacht einge-
zogen und im August 1944 ergab er sich der

Resistance in Paris. Nach amerikanischer

Kriegsgefangenschaft kehrte er im April
1946 nach Holland zurfick. Von da an hatte

sich sein grafischer Stil vollst‘andig gean-
dert: schon zu Ende der 30er Jahre hatte er

sich dem Linolschnitt zugewandt und die

konstruktive Struktur aufgegeben. Auch der

Inhalt seiner Arbeiten hatte sich geandert -

die scharfe Gesellschaftskritik war zugun-
sten allgemeiner symbolhafter Allegorien
gewichen. Bis zum Ende seines kiinstleri-
schen Schaffens - 1971 - hat Amtz nicht
mehr zum Stil und Inhalt der spaten Zwan-

ziger/friihen DreiBiger zurijckgefunden.
Deutlich schwingt zwischen den Zeilen sei-
ne Resignation mit, als er einmal seine

Freundschaft mit dem Kilnstler MC. Escher

beschrieb:

“Nur mit einem Kfinstler, mit MC.

Escher, kam ich in ein wirklich freund-

schaftliches Verhaltnis, dessen Werk

zweifellos auf einer ganz anderen Ebene

lag als das meinige und es an Konnen und

Prazision auch weit fibenraf. Aber unser

AuBenseitertum verband uns in noch
vielem mehr als bloB gegenseitiger
Achtung. Auch er hatte sich zu allen

Umwalzungen in der Kunst distanziert
verhalten, er war nicht intolerant, lieB
sich aber nicht beeinfluBen. Mit feiner
Ironic sahver zu, wie seine Grafik in

Europa und Amerika ein Welterfolg
'wurde. Als er 1972 starb, verlor ich in
ihm einen Freund mcincr spaten Jah-
re..."

Ende der 60er Jahre setzte die Entdeckung
von Amtz ein, bezeichnenderweise durch
die Einzelausstellung einer Ko’lner Galerie.
Seitdem hat die Zahl der Ausstellungen,
besonders in Zusammenhang mit der Dar-

stellung der“Rheinischen Progressiven” und
auch die Zahl der Publikationen und Artikel,
in denen Amtz und sein Werk behandelt
werden, sprunghaft zugenommen. Ein brei-
tes Interesse, aber auch der kommerzielle
Kunstbetrieb hatte Gerd Amtz eingeholt.
Rfickblickend dazu stellte er fest:

“Obwohl meine gesellschaftskritische
Arbeit ohne gréBere Wirkung blieb, stell—
te es mich zufrieden, daB nach memfim
70. Lebensjahr noch einc stattlichc Rellie
von Ausstellungen folgte; durch $16

konnte mein Leitsatz: ‘Erinnern durgh
Abbilden’ weiterhin deutlich werden-

Zitierte Quellen:

Bohnen/Backes: Der Schritt, der einnmal gctall

wurde, wird nicht zurfickgenommen (Karin

Kramer Verlag, Berlin 1978)

Bohnen: Das Gesetz der Welt ist die Andcrunt‘,I

der Welt (Karin Kramer Verlug Berlin 1976)

Arbeiterbildung in der Zwischenkriegszeit 0110

Neurath/Gerd Arntz (Locker Verlag Wien

1982)

Gerd Amtz: Zeit unterm Messer (ilV—lcskc Kéiln

1988; Ausstellungskaralog, dem die 11in

abgebildeten Holzschnitte cnmommen wur—

den)

Das Driue Reich 1934
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Well ieh mi’eh
naeh dem

Mensehert sehme

von Ulz' Klan

Else Lasker-Schijler wurde 1869 in Elber—

feld geboren, Tochter eines Bankiers und

Einer sehr kunstliebenden Mutter. Else lebte

bis zu ihrem 25. Lebensjahr in dem Haus

Sadowastr.7, “am FuBe des Hijgels. Steilauf

gings von dort in den Wald. Wer ein rotes

Springendes Herz hatte, war in fiinfMinuten

bei den Beeren Immer stromte aus dem

Wald frischer griiner Atem. . .”

Seit frfihester Kindheit fing sic in ihren

Gedichten Typisches aus dem Wuppertal
ein, die bergischen Schieferhauschen er-

scheinen als “schwarze Klippen”, selbst

Dauerregen und jene ewige Wolkenver—

hangenheit, die das Tal und die Menschen so

0ft so “zu” gemacht haben, werden von ihr

ins Offene, Weite gewendet:
“Wenn die Gewitter kamen von den vier

Himmelsrichtungen, die schwarzgeziickten
Reiter nahten, setzte sich meine teure Mama

auf den Balkon, der zwischen Osten und

Westen frei zu schweben schien(!). So wars

einem. In einem kleinen Nachen glaubte
man zu sitzen zwischen den Luftwellen, das

bewog... zum Einsteigen...”
Else Lasker-Schfiler lebte ab 1894 in

Berlin. Sie war zweimal verheiratet, hatte

eInen Sohn (von keinem der beiden

El‘lem'anner) und selten eine richtige
Wohnung. KompromiBlos gegen jede Art

Vpn Abhangigkeit, das Geld verachtend und

die Verleger, lebte sic in den Cafes der

Oheme, in Hotels, Kellerabsteigen und auf

d6r StraBe in unvorstellbarer Armut.

Sie schrieb Gedichte, Romane und Thea-

terstijcke - am bekanntesten ihr sozialkritis- _

Ches Drama “Die Wupper”. Ihre Themen

Waren haufig jiidisch, ihre Phantasie orien-

talisch, ihre Sprache deutsch.

.

Eine Frau, die in keinen “Rahmen” paBte
‘

Sle nannte sich selbst “Jussuf von Theben”
Und War im Berlin der 20er Jahre eine

Slat‘ltbekannte Erscheinung: Das Haar kurz,

oft in orientalischen, m'annlichen ( !) Phanta—

Slegfiwandem, den Dolch am Gfirtel. Von

dFlltschen SpieBem erst “nur” belacht, wurde
3‘3 lmmerofter zurZielscheibe von personli-
Chen Angriffen der Nazis. Als sie von SA—

anden mit einer Eisenstange niedergesch-
.ag5n Wurde, ging sie 1933 ins Exil — zunachst
In die Schweiz, wo sie mit Berufsverbot

elegt wurde, dann nach Palastina.

'

Else Lasker-Schfiler starb 1945 in Ein-

Sdmkeit und Armut in Jerusalem.

d'
Sie war eine Einzelgangerin, die doch

sle herzlichsten Beziehungen zu den Men-

tChen hatte - das Herz ist eines ihrer zen-

nil‘m Motive, und sein Zerbrechen an der

alle in der Welt.

Si
Ihre Lyrik ist Dichtung im “dichtesten”

i
“'1 des Wortes: Ehrlich, tief und genau.
re Sprache so reich, daB mensch sich

ELSE LAIKER-JcHéLER

wundert, was sie aus “unserer” Sprache
herausholt, aber sie l’aBt uns-vollst'andig in

der GewiBheit, daB es sich um unsere Spra-
che handelt: Nichtdie Spur vonjener fremden

(oft genug mannlichen) Eitelkeit, die das

Klischee von der “Erhabenheit” des “Dich-

terfiirsten” hervorgebracht hat, zu dem

meusch “aufsehen” mfisse. ..

Viele sagen: “Else Lasker—Schfiler? Das

war doch diese Verriickte mit den unver-

standlichen Gedichten. . .” Derlei “Urteile”

spieBerdeutscher “Normalitat” hatte die

Dichterin sogar gerichtsoffiziell: Ihr ber-

iihmtes Gedicht “Leise sagen” wurde von

Amts wegen fiir ein Zeichen von “Gehimer-

weichung” erklart.

Sie wurde und wird als Jijdin, als Frau

und als Dichterin als “abartig” von denen

empfunden, die immer das “Abartige”

aufspiiren, um es niederzu’machen, weil sie

Andersartigkeit und Eigensinn um sich nicht

ertragen konnen, weder bei Kindem noch

bei Kijnstlern oder bei politischen Rebellen

und Querdenkem.
Karl Kraus schrieb fiber diese Frau:

“Nieht oft genug kann diese taubstumme

Zeit,die die wahren Originale begn'nst,durch
einen Hinweis auf Else Lasker-Schiiler

gereizt werden Die starkste und un—

wegsamste lyrische Erseheinung des mod—

emen Deutschland.”
'

Und derBerlinerDichter undAuBenseiter

Peter Hille nannte die Dichterin den “Sch-

warzen Schwan Israels, eine Sappho, der die

Welt entzweigegangen ist. Strahlt kindlich,

ist urfinster. in ihres Haares Nacht wandert

Winterschnee. ihre Wangen feine Frfichte,

verbranm vom Geiste” (1904).
Ob diese Frau “politisch” war?

Interessanterweise gehorte zu ihrem

engsten Freundeskreis alles, was als Kfinstler

oder als Oppositionelle dem linksradikalen,

sozialistischen oderanarchistischen Ideengut

nahestand: Erich Miihsam, Ernst Toller,
Gustav Landauer, die Briider Herzfeld u.a.

An den Schriftsteller und Anarchisten Johan-

nes Holzmann, der 1915 im zaristischen

Gefangnis starb, richtete sie einige ihrer

schonsten Liebesgedichte, nachdem sie -

vergeblich - in letzter Minute durch eine

Reise nach RuBland versucht hatte, seine

Freilassung zu erreichen. Holzmann er—

scheint in ihren Gedichten (in Umkehrung
seines Vomamens Johannes) als “Senna

Hoy” oder “Prinz Sascha”.

Von solchem politischen Engagement
mag die Literaturschickeria nichts wissen.

, Else Lasker—Schu‘lers Einsatz fiir Senna Hoy
fallt als “Verbindung zu einem ‘mutmaBli—

chen Terroristen’” allemal unter den

Schreibtisch der literarischen Zunft — be-

stenfalls gilt sowas als “ffir die Lyrik ohne

Belang”.
Was schlicht unwahr ist - Johannes

Holzmann war einer jener seltenen

‘Drehpunktpersonen’, die es vermochten,
offene Strukturen fiir KiinstlerInnen und

politisch Radikale zu schaffen. Senna Hoy
war innerlich groB genug um fiberzeugend
eine Einheit aus Kunst und militantem

Kampf, aus Denken, Schreiben und Han-

delns zu verkorpem, war neugierig und

entschlossen zugleich. Daher die unge-

wohnliche Aufmerksamkeit fiir seine

“Zeitschrift fur den gesunden Menschen-

verstand (Der Kampf)” - sowohl bei den

‘bewegten’ Menschen der BerlinerBoheme,
als auch bei der politischen Polizei. Senna

Hoy’s Blatt war nicht nur fijr Else’s Gedi—

chte und Kurzprosa ein erstes Forum - lange
vor den spéiter berfihmt gewordenen
Zeitschriften Franz Pfemferts (Aktion) und

Herwarth Waldens (Der Sturm) tauschten

sich hier Sprachkiinstlerlnnen und Agita-
torlnnen fijrGeneralstreik und direkteAktion

aus...
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Senna Hoy wurde wegen seiner

ungewo'hnlich kombinierten Eigenschaften
trotz seiner Jugend als

'

das “politische
Gewissen Berlins” bezeichnet - Else Lasker-

Schiller formulierte das Ineinander des

Kampfers und des politischen Schriftstell-

ers Senna Hoy so:

“Dem Dichter farbt er die Schlafe rot,

mit der Axt schl'agt er den Ritter tot. . .”

Entsprechender HaB schlug ihm von

Seiten der Herrschenden entgegen
— und sein

Schicksal steht in einer Linie mit dem Ver-

nichtungswillen gegen zu aufféillig begabte
schreibende Revolutionarlnnen bzw. revo-

lutionar Schreibende in Deutschland: Rosa

Luxemburg, Erich Mfihsam, Gustav Lan-

dauer, Ulrike Meinhof. ..

Bei Else Lasker-Schiiler brauchte es

keine physische Gewalt, um ihr Politisch-

Sein zu verdr'angen. Wer iiberhaupt etwas

von dieser Dichterin weiB, reduziert sie

allzumeist auf die “dunkle Einsame” oder

die “private Weltschmerz”-Else. Ihre bis zur

Agitation politischen Texte sind ‘vergessen’
- etwa die Kampfschrift “Ich raume auf”, die

sie - im Selbstverlag —

gegen den kapitalistis-
chen Buchhandel und das Verleger(un)wesen
verfaBte. Sie forderte dort nicht nur die

Befreiung derpolitischen Gefangenen Erich

Mijhsam und Ernst Toller, sondem auch als
eine der ersten (1924!) eine Gewerkschaft
der Schriftsteller und Kiinstler! Dies

‘entging’ der ersten Else Lasker-Schiiler-
”Welle” der friihen 60er Jahre - die damals

Jungen stiitzten ihre eigenen, vorpolitischen
Tr‘aume auf diese vermeintlich nur “unpoli-
tische” Frau - Kaum verwunderlich in einer

Zeit, in der die politische Explosion von

1968 noch fem war und selbst ein Theater-

stiiek wie Else Lasker-Schfiler’s “Die

Wupper” als zu “politisch” und “anst'o'Big”
zensiert wurde, damit der Bundesprasident
und Ex-Nazi Heinrich Lfibke zur Einweihung

‘

des Wuppertaler Schauspielhauses nicht

absagte...
Die derzeitige “3. Entdeckung” Else

Lasker-Schiilers opfert ihre politische An-

stoBigkeit ‘postmodemer’ literarischer Be-

liebigkeit oder der unterschiedslosen

Einreihung in die Schublade “vergessene
Frauen in der Kunst”. ..

Und nach wie vor liebt der Burger/die
Burgerin an der Lyrik dieser Dichterin das

“zerbreehende Individuum” — man liebt

dieses hierzulande immer, vorausgesetzt es

ist das A;ndere und vorausgesetzt, es ist

‘gekonnt’ ausgedriickt. .. WerElse so ‘liebt',
ist schon so “zu” und blind geworden gegen

Unterschiedejeder Art, daB er der Dichterin

selbst auf diesem Sektor abennals Unrecht

tut: Es wird kaum mehr bemerkt, daB diese

Lyrik, wo sie Leiden und verzweifelte Ein-

samkeit zeigt, oft genug sich den ‘Regeln

'

game/“g;
via (6971444444441

cler Kunst’ verweigert - gerade dann wird

Else Lasker-Schiilers Sprache rauh, verlaBI

den ‘sicheren’ Boden der Grammatik und

der ‘Recht—‘Schreibung, wird murmelnd,
stottemd oder schreiend nah, spielend nicht
mit den Sprachkonventionen, sondem {mt
denLeserInnen selbst, angreifend bis ms

Korperliche, unzumutbar - also niCh},
geeignet flir die Produktion von “Mitlied'

(ein Begriff, den Else Lasker-ScliijlerhaBle)-
Immer ist diese Frau aufsiissig

- vermllt’

lich ware sic in die von ihr gefordcrlC
Gewerkschaft als Erste - nicht eingetreten.
Sie schrieb zwar auch (im Januar 1931):.

“Am 18. groBe Versammlung fiir Lemn,

den sitzenden Napoleon, fiir die politischc
Dichterin (l) Rosa Luxemburg und ffir Karl

Liebknecht. Ich gehe hin...”
.

Dennoch: Alles Organisierte war 1hr

wesensfremd. Ihr Politisch-Sein war eher

instinktiv und individuell - heute wiirdcn

wir das “Politik in der ersten Person” nen-

nen.

Ihr Anderssein, jetzt und hier autonom

nach ihren Vorstellungen leben - das war

politisch. Wenn man eine “Einordnung
braucht (die bei Else Lasker-Schfiler n16

“aufgeht”): Sie war “politisch” am ehesten

im Sinne des Anarchisten Max Stimer, def

im 19. Jahrhundert bereits lehrte:

Bin ich einzigartig, unverwechselbar, “Ur

mirtreu und lebe aus meinen Anlriebskréiftcllv

nichtdenenderanderen,des“Systems”USW-r
so bin ich von den Herrschenden nicht VOr

ihren Karren zu spannen...” ._

Solche Menschen sind Uberhaupt fur
nichls und niemand einzuspanncn

— sic SI“

dem Stadium der Zugtiere schon 0‘“

weitesten entwachsen.
.

Also griffe auch das Etikett “anarchlsr
tisch” noch zu kurz - Else Lasker-Schiilc‘irs



\

GrfiBe ist nur ann‘aherungsweise zu bes-

Chreiben.

Vellig widersinnig aber den Versuch,
diese Frau fiir eine Stadt oder eine “Heimat”

Zu vereinnahmen, in der sie niemand kennt
~ Oder besonders “mutig” - als “beriihmte”

Namensgeberin fu'r Schulen, die schon

fiuBerIich, als Lemfabriken, ein Schlag in

Else’s Gesicht gewesen waren, und deren

SChijlerlnnen doch angstlich-padagogisch
V0n allen freizijgigen, wilden Tiefen der

Dichterin femgehalten werden miiBten. ..

Solche Anbiederungen enthalten Peinli-

Chkeit und Heuchelei - ahnlich unsensibel,
Wie der Versuch, nach dem Feuerkoprein-
rich Heine ausgerechnet eine Universitat zu

benennen, und ausgerechnet die groBe Inter-

nalionalistin Rosa Luxemburg zur “Nation-

alheldin” zu stempeln...
Als Kostprobe das Gedicht “Leise

sagen”. Es ist wie so viele an einen Mann

gerichtet, an dessen Ignoranz ihre Liebe,
ihre Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach

Zugehérigkeit, die nicht “angeklebt”, nach

Aufleben in der Beziehung, statt dann “un-

terzugehen”, wieder einmal zerbrochen war:

Leise sagen

Du nahmst die alle Sterne

fiber meinem Herzen.

Meine Gedanken krc'iuseln sich,
ich mufJ‘ tanzen.

Immer Inst Du das, was mic/1 duf-
schauen’ laflr, mein Leben zu miiden.

lch kann den Abend nicht mehr

iiber die Hecken tragen.
lm Spiegel der Bc'z'che

Finde ich mein Bild nicht mehr

Dem Erzengel hast Du die

schwebenden Augen gestohlen.
Aber ich nasche vom Seim

Ihrer Bldue.

Mein Herz geht langsam unter

[Ch wet/3 nicht wo -

\jielleicht in deiner Hand

Uberall greift sie an mein

Gewebe.

Unter den vielen groBen Lieben Else

Lasker-Schijlers wirkt eine wie eine Wunde
‘

Wie Vor den Kopfgeschlagen waren davon

mCht nur ihre Freunde (ihre j'Lidischen und,
SOWeit das ein Unterschied war, ihre linken,

p01ilischen) sondem sie selbst am heftig-
Sten; Die Liebe zu dem Arzt und Dichter

Ottfried Benn! Sie konnte noch nicht wis-

Seh, wie er spater zum Prototyp des angstlich
SchWankenden deutschen Geistes-Mannes

aVanCieren wijrde, der stets mit messer-

SCharfer Intelligenz zuerst jegliches politis-
f" Engagement der Dichterin bekfimpfen

Wurde (1927), um dann (1 933) inGoebbels

Iefi‘ODalsozialistische Rundfunkreden zu hal-

ZU denken ist aber auch an den Ethusias—

"“18, mit dem Benn 1934 die “Dorische
e11"

gepriesen hat, um den Zusammen—

ang VOn Kunst und Macht in voller Pracht
u

Zeigen:

“1hr Traum ist Ziichtung und

ewige Jugend,
Gdttergleichheit, grofler Wille, stdrkster

aristokratischer Rassenglaube,
Die Erziehung geht nur aufdieses Ziel:

Schlachten Lind Unterwerfimg.
Dorisch istjede Art van

Antifeminismus.
Dorisch ist der Mann,
der die Vorrc'z'te im Hans versc'hlie/fl
und den Frauen yerbietet,
den Wettspielen zuzuschauen [. . .]
Dorisch ist die Knabenliebe,
damit der Held beim Mann bleibt.

Wie gesagt: Else Lasker-Schfiler konnte

um 1920 all das noch nicht wissen. Aber sie

schien zu ahnen, wes Geistes Kind diese

Mischung aus empfindsamster Feinheit und

Blut- und Hodenlyrik, sensibelstem Gefijhl

und sezierend—”schneidiger” Sprache war.

Else’s _Faszination und Entt'auschung von

diesem Mann liest sich im Nachhinein wie

eine prophetische Austragung der groBen
katastrop'halen politischen Komplexe un—

serer Zeit; Faschismus und “Deutschtum”

versus “die Anderen”; patriarchale Mannli-

chkeit versus feministische Weiblichkeit;
“natur"wissenschaftlicher. Zugriff auf die

Umwelt versus Okologie; Analyse des dis—

tanzierten (“kiihlen”) Kopfes versus ana—

lytischer Blick des teilnehmenden Auges

“Er ist aus den Nibelungen. Sein Gehim

ist ein Leuchtturm - meine Stadt Theben ist

nicht erbaut davon ... Er ist halb Tiger, halb

Habicht und steht im Keller seines Kranken-

hauses und tiffnet die Leichen. Er liebt alles,
was tot ist, was er wegschaffen kann. Er ist

ein Barbar...”

Vor so grundsatzlicher Analyse
(Jahrzehnte vor Theweleits “Mannerphant-
sien” und anderen modemen Theorien des

Faschismus) wird die bis heute andauernde

Diskussion, ob Benn nun “Nazi” war oder

nicht, gegenstandslos: Sie erweist bestenfalls

die Rackwartsgewandtheit und Blickveren-

gung derer, die darum streiten.

Else Lasker—Schiiler hat ihn viel tiefer

angesehen — auch, indem sie sich auf ihn

einlieB, ihn “erkannte”, wie die Bibel die

Liebe umschreibt. Sie hat in Benn dem

deutschen Faschismus auf den Wei-

sheitszahn gefiihlt - eine Weisheitszahn

geffihlt - eine Wahrheit, die eben nicht mit

selektiverAuswahl seiner feinsten, wildesten

oder zartesten expressionistischen Gedichte

aufgehoben wird und ebensowenig, daB er

bei den Nazis sehr bald “untendurch” war.

Wie alt ist Else Lasker-

Schiller?

“lOOZjiihrig — dem Marchen fiber den

Kopf gewachsen”, so schrieb sie selbst.

Manche ihrer Texte muten wie Szenarien

der modemen 6kologischen Katastrophe an:

“Als die Baume mich wiedersahen” liest

sich wie eine Prophezeihung der aktuellen

Klimaveranderungen im Gefolge von Ozon-

he. “a
"

5 :ltfr.‘
loch und Abholzung der ‘trdpischen Re—

genwalder:
“. . .Die Unberechenbarkeit des AllzuheiB

und Allzukalt ist eine Folge der aus den

Fugen geratenen Pflanzenwelt ...” — und ihr

Gedicht “Gott hér” scheint ganz weit zuriick

oder tief in die Zukunft zu greifen: Nachtrag
zum Buch Hiob und/oder Lyrik nach Tsch-

emobyl.
'

-

Gott hiir. ..

Um meine Augen zieht die Nae/1r sic/1

wie ein Ring zusammen.

Mein Puls verwandelte das Blur in

Flammen

Und doch war alles gran and knit

um mick.

0 Gott und bei lebendigem Tage
Triz'um ich vom Tod.

[m Wasser [rink ich ihn und wz'irge
ihn im Brat.

Fiir meine Traurigkeit gibl es kein

Maf)‘ aufdeiner Waage.

Gott hb’r. .. In deiner blauen

Lieblingsfarbe
Sang ich das Lied van deines

Himmels Dach -

'

Und weckte dock in deinem

ewigen Hauche nicht den Tag.
Mein Her: schc‘imt sich vor die fast
seiner tauben Narbe.

W0 ende ich? - 0 G0!!! Denn in

die Sterne.

auch in den Mnnd sah ich, in aller

deiner Friichte Tal.

Der rote Wein wird schon in seiner

Beere schal
‘

Und iiberall — die Bitternis - in

jedem Kerne.



.
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btr. SF-29:

Leserbrief von Peter Baumann

Eine radikale Kritik der Medien muIS sich bewuBt
'

sein, daIS sie - auch wenn sie fiber die besten

Uberlegungen und Argumente verffigte - kaum

der Verdummung entgegenwirken kenn, denn

diese ist im Besitz gigantischer Mittel und Appa-
rate. Eine solche radikale Kritik ist ein Akt.der

Verweigerung, des Nicht-Mitmachens, und da-

her muIS sie sich auch gegen Versuche zurWehr

setzen, die in einer "linkspopulistischen" Anbie-

derung an den "Massengeschmack" Produkte

der Kultur-/BequStseinsindustrie eingehend

analysieren und "Widersprfiche", ”emanzipato-

rische", wenn nicht gar "revolutionare" Elemen-

te in ihnen aufspfiren wollen. Beispiele hierffir

sind die Debatten um Roots, Holocaustund ande-

re TV-Serien. Medienkritik serst wird medial

verbraten, verkommt zur hilfreichen Nebenvor-

stellung, die sowohI den Produzenten als auch

dem breiteren Publikum des kulturellen Spekta-
kels dienlich ist. Da wird dieses Buch,jener Film,

jene Fernsehsendung,iene Boris-Becker-Veran-

stalturig mai in der Luftzerfetzt, mal wohlwollend

gelobt. Mfigen diese Kritiken auch nett zu lesen

sein, so tragen sie doch als ganzes nichtzu einer

Theorie bei, welche aufzeigt, wie Form‘en der

Massenkultur gehandhabt und reproduziert
werden und wie sie sich verandern. Diese Kritik,
indem sie sich aufeinzelne Punkte im fiberdimen-

sion‘alen Koordinatensystem beschrankt, dege-
neriert zu journalistischem Geschwa'tz oder

geckenhafter Selbstbeweihraucherung. Genos-

se Kreimeier verfaiSte 1971 "Grundséitzliche

Uberlegungenzu einermaterialistischenTheorie
der Massenmedien" (Sozia/istische Zeitschrift

fL'irKunstund Gese/lschaft, Nr.7, Juni 1971 ); he ute

schreibt er monatlich Fernsehkritiken ffir epd—
Film, die zweifelsohne interessantzu Iesen, aber

letztendlich nur das Aquivalent zu den Endlos-

Serien des Fernsehens sind.

Adorno meinte einmal, die Kulturindustrie

habe nicht nur die Produkte, sondern auch ihr

Publikum hervorgebracht. foenbar hat sie sich

inzwischen auch die dem System nfitzlichen

"Kritiker" aufgezogen, die ihre Kritik industriell

produzieren und verwerten. Bficher von Leuten
wie Postman oder Mander leben .vor allem ver-

mfige ihres Titels, ihres Themas und ihres Publi-

kums, welches in muffig-modrigen Volkshoch-
schulen in der Provinz fiber solchen popularwis-
senschaftlichen Muckefuck mit gewichtigen
Mienen r‘asonieren kann. Kein Gedanke verIa'iSt
das Hirn dieser Marketing-Profis, der nichtzuvor
auf dessen MarktverléilSlichkeit hin fiberprfift
worden ware, und alles wird in einem bedeu-

tungsschwangeren Jargon dargeboten, der die

mangelnde Originalitat verkIeistern soII. Wenn

jemand vier Argumente ffir die Abschaffung des

Fernsehens vorbringt (oder sichirgendwo zu-

sammengesuchthat),beweisternur,dai$ernichts
begriffen hat und allenfalls Munition ffir das Ar-

senalbildungsbfirgerlicherverbeamteterKinder-

quéler liefert, welche noch immer die Standarte

der abendlandischen Kultur hochhalten. "Alle

Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kri-

tik daran, ist Mfill." lT.W. Adorno)

Wer sich mit einer fundierten Kritik der

Medien,Kulturund Ideologieauseinandersetzen
mochte, sei auf Stuart Halls Ausgewa’hlte Schrif-

ten: ldeo/ogie, Kultur, Medien, Neue Hechte, Flas-

sismus verwiesen, die im ersten Duartal 1989 im

Hamburger Argument-Verlag (ca.24.-) erschei-

nen werden.

Jiirn AIM/berm, Ber/in

Photo:
Wclf
Schréter

Veranstaltungen/Termine

Ab dem 2. Marz sendet das anarchistische Freie

Radio Bochum regelmaISig montags und don-

nerstags auf UKW 106 Mhz von 22.00 - 22.15.

Pastanschrift:ASTA derRuhruniversita'tBochum,
Postfach 70 21 48, 4630 Bochum.

Widerstand gegen den Krieg
Franz Pfemfert und die Bewegung des linken

Expressionismus

ReferentWolfgang Haug; Mi8.MarzinderVoIks-

hochschule Ulm, AuiSenstelIe Lohensee bei UIm.

Veranstaltungen zu Revolution und

Riterepublik 1919

Die Zeit der Rate

wahrend die SPD-Regierung imdeutschen Reich

im Verein mit den Milita'rs ffir eine 0rdnung alten

Stils sorgt, gewinnen in Bayern die Rate an Bo-

den. Dr.WernerBfihrer(InstitutffirZeitgeschich-
tel spricht fiber die Ubergangszeitzwischen Eis-

ners Ermordnung und derAusrufung der1.R5te-

republik.
Do, 9.Marz urn 19.30 Uhr im Haus der ESG, Fried-

richstr.25, 8000 Mfinchen

Eugen Levine - Leben und Sterben eines Revolu-

tionars

Leviné wird zur ffihrenden Persfinlichkeit in der

KPD und der 2. Raterepublik im April.
Referent: Oskar Neumann; am Do, 23.Marz um

19.30 Uhr in der Westend-Halle, Westendstr.89,
8000 Mfinchen

Die R'ateregierungen im April
Die 3. Phase der Revolution wird eingeieitetdurch
die Etablierung eines Ratesystems in vielen Tei~
len Bayerns, wahrend gleichzeitig die SPD unter

Hoffmann in Bamberg eine Gegenregierung bil-
det.

Referent: MichaeISeiigmann;6.4.89 um 19.30 Uhr
im Kultur-Raum Milbertshofen, Schopenhauer-
str.69, 8000 Mfinchen

Die Rateregierungen im April
Vomagvon Michael Seligmann:7.4.891m KGMM,
SaaI, Kbnigstr93, 8500 Nfirnberg

Die Aburteilung eines Aufstandes
_

Nach derblutigen Niederwerfung der Revolution

zeigen die Prozesse gegen die Beteiligten jehe
Justizblindheit, die den Aufstieg der Rechten In

der Weimarer Republik ermfiglichte.

po,20.ApriIum19.300hrimForumzpiympiadorf.
8000 Mfinchen

Eurotour-
.

Kriegsdienstgegnerlnnen aus der BRD, Belgien
und Frankreich unternehmen vorn 28. April bis

zum 15. Mai eine Fahrraddemo, die in Bonn star-

ten soII und fiber die Niederlande, Belgien und

Luxemburg bis nach Frankreich ffihren wird. In

verschiedenen Stadten (Maastricht, Lfittich,

Verdun, StraBburg u.a.) sind StraiSenveranstaI-
tungen und Diskussionen zu den Themen Vertel-

digungsalternativen, Umstellung der Rfistungs'
industrie, plurikulturelle Gesellschaft, Feminist-
mus und Dkologie gepIant. Die Demo ist sfidafrl-

kanischen Kriegsdienstvemveigerern gewidmet.
Kontakt: Eurotour9 c/o SCI, 129 rue du Faubourg

Poissoniere, F-77009 Paris; Tel. 1- 48 74 6015

10. Mainzer Minipressenmesse
. _

Vom 4. bis 7.Mai am Rheinufer in Zelten; betefllgt

wie 1987 wohl wieder: SF, GWR, Trotzdem-Vfir‘
lag, Weber&Zucht-Verlag Parallel findet elite
Ausstellung im Gutenberg-Museum fiber expen'

mentelle Bficher aus den USA statt.

Feministische Europaische Gesundheitskonfe’
renz vom 22. his 25. Juli in Madrid (Kontakt: Bar‘

quiIIo, 44-2° Isqda., lTeI. (int. Vorwahll 341 (Ma—

drid) - 419 36 89], 28005 Madrid)
..

Geplant:1.Tangeministische Analyse Und Kr't'k
von Gesundheitspolitik (Rolle der Pharmalndu'
strie, Gynékologie, Bevfikerungskontrolle, AUs‘

beutung der Frauen in der 3. Welt u.a.)
2. Tag: Sicht der Frauen zu Gesundheitsfragen l

(Sexualitat, Abtreibung, AIDS, Gewalt u.a.)
..

3. Tag: Unsere Erfahrungen und Aktivitflien I!

(Selbsthilfegruppen,feministische Gesundhe'ts’ .

zentren u.a.)
..

4. Tag: Allgemeine Themen und Wege 2Ur 5:3?
kung von Koordination und Solidaritéit (Beitrage

derTeilnehmerinnen)

Ubersetzungen in Spanisch und Englisch. Ver—

bindiiche AnmeIdungen umgehend an die Kon'

WEIHKfl/Mhrmsmm ramihfimhmn



Alte SF-Nummern

Um neuen Abonenntlnnen oder Interes-

sierten die Gelegenheit zu geben, einen

besseren Einblick in unsere bisherige Ar-

beit zu bekommen, machen wir folgendes
Ange-bot: Ffir 3 alte Ausgaben nach Wahl

schickt ihr uns einen 10,-DM Schein, Uber-

weisung oder Briefmarken. Welche Num-

mern ihr haben wollt, schreibt‘ihr dabei.

Zur besseren Orientierung hier die Inhalts-

angaben der noch lieferbaren Nummem.

Einzeln nicht mehr lieferbar Nr.0 bis Nr. 15.

(Teilweise bei Anares-Gummersbach noch

vorhanden!)

Nr.16: Venedig-Berichte
* Barbara Koster fiber

Feminismus und Anarchismus * John Clark

fiber Die Ware * Zur Wendepolitik
* IWF-Kritik

* Selbstverwaltung bei Indios *
Atommfillprie-

ster * Uber Oskar Maria Graf * Fritz Scherer

fiber die- “Bakuninhfitte” * Nachruf auf Otto

Reimers

Nr.17: Gfinter Hartmann fiber Industrialismus-

Kritik * Sozialstaat oder Marktanarchie * Mur-

ray Bookehin fiber Natur-gund Evolutionsver-

standnis * Chile-Widerstandstage
*

Egon Meu-

sel fiber den Fall Casas Viejas im Vorfeld des

span. Bfirgerkriegs
'

Nr.18: Herby Sachs fiber Theater * Medien—

werkstatt Freiburg fiber Videofront * Wider die

Vereinnahmung
* Uber Carl Einstein + Rede

fiber Durruti *
Jfirg Auberg fiber das’andere

Amerika im Film * Jean Vigo: lch sage ScheiBe

zu Ihnen! * CNT-NachlaBstreit * Irische Knaste

(I)

Nr.19: Unruhen in Griechenland *
Murray

Bookchin fiber libertaren Kommunalismus *

Anarchismus und Mystik
* Uracher Kommune

1919 * Ulrich Klan fiber Frauen in der FAUD *

Irische Knaste (11)
~

Nr.20: Anti-NATO-KongreB
* Militarisierung

der UdSSR und USA * Horst Blume fiber Bruch

mit den GRUNEN * Lutz Bredlow fiber Unru-

hen in Spanien
* Interview mit Clara Thalmann

(I)
* Gottfried Mergner fiber Deutschen Kolo-

nialismus * Kritik an Barclays Anthropologic-
ansatz

Nr.21: Kritik an GRUNEN und Selbstkritik *

Glotz Hegemoniemodell
* VOBO * Staatskritik

* Interview mit Clara Thalmann (II)
* Martha

Ackelsberg fiber Mujeres Libres * Stammheim

(Buch, Film)
* Franz Jung

* Libertarians '*

Antisemitismus in der Linken

Nr.22: Wolfgang Haug fiber Tsehemobyl und

die Asylanten
* Wolfgang Pohrt fiber Linke und

Auslanderpolitik
* Umbauprogramm der GRU-

NEN * Appelscha—Treffen
* Augustin Souchy

fiber Kollektivierung in Aragon
* CNT heute *

Garcia Lorca * Vierfarbmitteldruck Mexikani-

sche Malereien von Georg Janthur * Rolf Reck-

nagel fiber unbekannte Marut-Traven-Stories
*

Exilliteraturreihe bei Fischer * Erich Mfihsam in

der DDR * Ulrich Klemm fiber Anarchismus

und Antipa’dagogik

Nr.23: FLl/Libertare Zentren *
Lupus fiber Ver-

such einer Neubestimmung autonomer Politik *

SpaBguerilla
* A-KongreB in Australien *

Damals: NSDAP~Mengede = Ex—Syndikalisten

71

*
Spanienfilme u'nd der politische Standott der

Regisseure
* Neokonservativismus am Beispiel

Spfiths
* Robert Reitzel - der arrne Teufel *

Libertarians

Nr.24: Clara Thalmann (Nachruf, Text) *An-

archoseminar Amoldshain *
Wuppenalcr Hiiu-

serkampf
* Knast (I)

*

Exilf’Asylantenbehand-
lung” in Berlin * Stefan Schfitz fiber Kfinstler

undl Gesellschaft * Hans Litten in der DDR *

fiber. Karl Otten * Libertare in Ungam
* US—

Basen in Grfinland
“

‘

Nr.25: Libertare Tage in Frankfurt *
(Textaus-

zfige von den Lib. Tagen) *Berlin Kreuzberg -

1.Mai * Ralf Reinders fiber die Bewegung 2.

Juni * Klaus Bittérmann fiber Gedcnkfeiem der

Linken zum 2. Juni * Neue Manner und Arbeit *

Frauenknast * Franzosische Streiks *

Wolfgang
Haug fiber Ernesto Sabato

Nr.26: Grfine New Age Politik *

Alltag - Klasse
- Strukturen schaffen *

Malik—Beschlag-nahme-
aktion * Kulturkritik (I)

* Rosella di Leo fiber

Patriarchatskritik * Okofeminismus? * Inter-

view‘mit Murray Bookchin (I)
* Geschichte der

IWW (I)
* Zukunft Osteuropas

Nr.27: Startbahn-danach * Strobl/Penselin ’5

Amnestiedebatte * Deutscher Herbst (Bficher-

schwemme) * Detlef Hartmann fiber IWF *

Wolfgang Haug fiber Alltag/Klasse
* Interview

mit Murray Bookchin (II)
* Kulturkritik (II)

fiber Jacob van Hoddis * SchriftstellerkongreB
in Valencia

Nr.28: Panik' und Politik (Kedichem-Antifa-

Aktion)
* Nationalrevolutiona're gescheitert

*

(Autonomes?) Selbstversta'ndnis
* Luciano

Lanza fiber Utopie der Gkonomie * Geschichte

der Wobblies, Teil—II *
l-Iolger Jenrich fiber die

Geschiehte der Zeitschrift Befreiung
*

lfirg

Auberg fiber Medienkritik * Filmkritik *
Capek—

Graphiker
* Amnestiede'batte * Arbeitsdiskus-

sion u.v.a.
‘

. Nr.29: Anti—IWF-Kampagne
*

Shell—Boykott
*

Putsch in Birrna * Strobl - Beugehaft
*

Gegen-
offentlichkeit * A—Szene (CNT, Themroc)

*

Kubat-Dreieck * DDR-Anarchos * Filmkritik *

Medizinkritik * Interview mit Michel Foucault?k

Luciano Lanza fiber Okonomie und Herrschaft *

Mythos Kibbuzim * WRI-Treffen * Nachrufe

(Bogerd, Guerin, Benner, Binder)
* Diskussion

- Vergewaltigung u.a.

1k ’4‘
In Koln fand am 21.1.1989 ein Plenum

der liAA (= AIT) (Internationale Arbeiter-

Assoziation) statt, an dem Delegierte anar—

chosyndikalistischer Gewerkschaften aus

Danemark(ASO),Bu1garien (CNT), Frank-

reich (CNT), Spanien (CNT), England

(DAM), BRD (FAU), Norwegen (NSF) und

Finnland (SAL) teilnahmen. Es wurde be-

schlossen eine lndustriekonferenz, sowie

eine Sachkonferenz zum Thema “Europai-

scher Binnenmarkt und Flexibilisierung”

abzuhalten. Uber die Situation in den einzel—

nen Landem haben zwei Mitarbeiter des SF

mit Delegierten Gespr'ache geffihrt, auf die

wir in der nachsten Ausgabe zurfickkom-

men wollen.
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